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"Ergreift das Werkzeug. Sch,wfei riihrt und Spaten' 
Das Abgesteckte muj3 sogieich geraten. 
Allf strenges Ordnen. raschen F1eij3 
Er/oigt der allerschonste Preis; 
Daj3 sich da. groj3te Werk vollende, 
Geniig! e i n Geist fiir iausend Hiinde." 

Faust, If. Tei!. 

Vorwort 
Dieses Bueh beruht auf einer siebenundzwanzigjahrigen Praxis, 

da von ein Vierteljahrhundert an leitender Stelle del' Bauunternehmung 
H. Rella & Co., Wien. Dennoch ware es ungeschrieben geblieben 
ohne meine Berufung an die Technisehe Hochschule in Wien zur 
Dozierung des hier vor zwei Jahren neugeschaffenen Faches: Bau
betriebslehre. Die hierdurch erzwungene Befassung mit dem ungeahnt 
ausgebreiteten Stoffe, seine Sammlung, Sichtung und Siebung zwecks 
einer nach praktischen und padagogischen Gesichtspunkten zu erfol
genden Darlegung in Form eines Lehrgegenstandes, dies ergab mir 
erst die M6glichkeit, dem Wunsche des Verlegers nach Herausgabe 
eines diesem Stoffe gewidmeten, dabei aber in knappem Rahmen ge
haltenen Buches zu entsprechen. Es ist trotzdem nicht bloB fur den 
Studierenden, nicht bloB fur den am Anfange seineI' Praxis stehenden 
jungen Ingenieur geschrieben, wo es dcr allzuvielen Befassung mit 
konstruktiver, auch eine solchc mit betrieblicher Technik anreihen solI, 
denn "Technik als Arbeitskunst ist Lehre und Betatigung, Kenntni" 
unt! K6nncn zugleieh". Del' Umfang des Bauingenienrwesens ist ein 
del' art gro13er geworden, daB del' Mann der, Praxis zumeist und j e 
langer je mehr gen6tigt wird, sich auf ein Sondergebiet zu beschranken. 
Auch ihm hofft dieses Buch trotz odeI' eben wegen seineI' Knappheit 
ubersichtliche Anregung, zusammenfassende Belehrung bieten zu k6nnen. 
E" will ein Stuckehen Weges sein nach dem noch weit entfernten 
Zicle mcthodischer Betriebsfuhrung im Bauwesen. 

Meiner Mutter, meiner einstigen Lehrer, ~amentlich del' Pro
fessoren De ch ant, Br y k und S c h 6 n, sei in Dankbarkeit gedacht. 
Herrn Oberbaurat h. c. Ing. R. Nemetschke als meinem Fuhrer 
in die Praxis, Herrn Prof. Dr. L. Oerley-"\Vien als Anreger meiner 
lehramtlichen Berufung, del' 6sterreichischen Unterrichtsverwaltung, den 
Professoren Janssen-Berlin und lVIayer-Weimar als Wegbereitern, 
allen im Text und in den Anmerkungen genannten Autoren unci 
Firmen, schlieBlich dem Verleger sei warmster Dank gesagt. Endlich 
soll die ungezahlte Menge jener ungenannten Faktoren - Sachen, 
l:"mstande, Personen und Ideen - nicht vergessen sein, die, selbst 
als Summanden mit negativem Vorzeiehen, stets nul' zur lVIehrung 
jener Summe dienen, die man Erfahrung nennt. 

Wien, am 30. Januar 1930. 

Ing. Soeser 
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I. Technik und Wirtschaft 
Der Ingenieur und das wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Problem der Technik 

,kgliche Wi"sensehaft hat zum Zwecke die Erforschung del' Wahrheit. 
Auf die Pilatusfrage: \Vas ist \Vahrheit? gibt es ebenso viele als unbe
fricdigcnde Antworten. rug. WaIter Biittnerl) nennt die beste jene 
yon Gocthe: "Was fruchtbar ist, allein ist wahr." Schon auf demGebiete 
del' "reinen" Naturwisscnschaften gilt eine Hypothese als wahr, wenn 
sie sich fruchtbar erweist. end Leibniz sagt: "Der Zweck allcr \Vissen
sehaft iHt die Anwendung; nicht Kuriositiit sondern Utilitiit bestimmt 
den \Vert jeder Erkenntnis, und zwar Niitzlichkeit auch in dem alIer
niichsten Sinn." lch brauche sonach zwischen den reinen und den ange
wamlten Naturwissenschaften hier nicht zu unterscheiden und libel' 
die Begriffe: Fruchtbarkeit, Utilitiit, Niitzlichkeit, sind wir raschestem; 
,-on del' rein en zur angewandten \Vissemlchaft, Yon der Teehnik zur 
Wil'tschaft gelangt. 

"Technik ist cinc Arbeitskunst, die ZweckmiiBigkeit in sich schlieBt, 
Lehre und Retiitigung zugleich. \Yirtschaft ist eine Organisation zum 
Beschaffen und Verwalten von Giitern, Technik Kenntnis wie Konnen 
del' tatsiichlichen Herstellung, Erwerbung, Verwaltung von Sachen 
bzw. Vollfiihrung von Leistungen, aut welche die Wirtschaft abzielt 2)." 
Teehrllk und Wirtschaft stehen nach einem dort angefiihrten W orte 
im Verhiiltnis wie del' Ruderer zum Steuermann, weil libel' dem technischen 
del' wirtschaftliche Erfolg steht, weil die Wirtschaft die Richtung weist, 
naeh der sich die Technik hinarbeitet. 

Wenn wir ,,\Virtschaft" sagen, so mcinen wir in der l\1ehrzahl 
alIer FiiJlc eigentlich "Wirtschaftlichkeit". Del' Geist, del' unsere ab end
landische Wirtschaft leitet, ist derart gerichtet, daB wir von vornherein 
mit dem Begriffe "Wirtschaft" das nach moglichster Sparsamkeit strebende 
Ziel verbinden. 

\Vir bezeichnen mit "wirtschaften" das auf moglichst sparsamen 
Verbrauch und moglichst glinstiges Ergebnis eingestellte Schalten und 
Walten und nennen das Gegenteil "verwirtschaften". Es ist eine Binsen
wahrheit: Unsere heutige W irtschaft ist ohne die moderne Technik 
nicht moglich, aber wir lngenieure miissen die Umkchrung dieses Satzes 
besondcrs beachten: Unsere Technik muB zugleich Wirtschaft sein, 
d. h. sie ist unvollkommen, wenn sie nicht wirtschaftlich ist. Die moderne 
Technik erstrebt die Erreichung des gewollten Zweckes mit den geringsten 
Mitteln und hat zum Leitspruch Ostwalds energetischen lmperativ: 
Vergeude keine Energie, veredle und verwerte sie! Diesel' ist zugleich 
im Sinne Kants ein sittlicher lmperativ. 

So eA er, Baubetriebslchrc 



2 Tt'chnik und \Virtsehaft 

Wir beruhren hiermit das Grenzgebiet der Philosophie der Technik, 
heute von Friedrich Dessa uer 3 ) am besten dargestellt, Dieser geht 
von einer allgemeinen Metaphysik des menschlichen Schaffens aus, 
insoferne er dieses als eine Forb;etzung der gottlichen Urtat des 
Schopfungswerkes betrachtet, Seine Philosophie gipfelt in dem Hinweis, 
daB die Technik ein "Bote Gottes", Erfullung des Auftrages sei: Machet 
die Erde euch untertan! Und der Ingenieur erfiihrt eine Apotheose 
wie nie zuvor in dem Satze: "In der Seele des Technikers wirkt etwas 
von der gottlichen Allmacht, der ::\lensch als Techniker setzt die Schopfung 
fort." 

Dieser verkliirenden Anschauung stellt Prof. Dr. Wnst (Koln a. Hh.) 
die "Diirnonie der modernen Technik" gegenuber, weil durch sic, d. i. 
durch die ::\laschine, "das eiserne Tier", die Einschiebnng eines kunstlichen 
Gebildes zwischen die Natur und den Menschen geschehe. Nach ihm 
ist die Maschine die denkbar stiirkste Ablosung des lVIenschen von der 
Natur, die gleichzeitig auch die Losung der Naturelemente se/ber aus 
ihrer natiirlichen Gebundenheit bedeutet, eine Aufweckung und Ent
fesselung der Diimonie der Naturkriifte. 

Fur die mod erne Technik gilt sonach aus wirtschaftlichen uncl 
sittlichen Grunden die Befolgung des energetischen Imperativs als Gebot, 
dessen Erfullung die weise Natur a priori genugt, so daB die moderne 
Technik als "Organisierung cler Natur" deren eigenes "natiirJiches" 
Verfahren mit ihren kunstlichen, d. h. teehniflchel1 l\fitteln nachzll
ahrnen hat_ 

Wir Heutigen erkennen, daB das vVirtschaftsdenken unser ganzes 
Leben beherrscht, jenes ,,\Yirtschaftsdenken, das den Acker bestellt, 
das Vieh ziihrnt, die Dinge verwalldelt, veredelt, tauscht unt! tausend 
Mittel und Methoden erfindet, urn die Lebenshaltung zu erhohen und 
die Abhiingigkeit von der Umwelt in eine Herrschaft uber sie zu ver
wandeln. Dies ist die Unterlage t111er Kulturen" 4). 

Seit der "Verliingerung des Armes", die der Urmensch durch den 
zur Ht1nd genornmenen Kniittel sieh erschuf, bis in ihre feinsten, letzten, 
heutigen Grade ist die Technik die Bedingnng aller Kultur und 
mit den wirtschaftlichen und knlturellen Belangen dcr l\Iem;ehheit 
anfs innigste und unauflosbar verbnnden. "Kultur ist Selbstentfaltung 
und Beherrsehung der Umwelt·" sagt Schwiedland, und es ist klar, 
daB die Technik als "Organisation der Natur" die Grundlagc jeglicher 
Kultur sein muB. Die Technik ist sonach nieht bloB ein wirtfichaftliches, 
flondern auch ein kulturelles Problem. 

In der Tat dienen unsere Verkehrsanlagen, unsere Wohn-, SicrlIungs-, 
Stiidte-, Kunst- und Kultbauten kulturellen und sozialcn Forderungen 
in erster Linie, wahrend die Wirtsehaftlichkeit erst in zweitcr Linie, 
und, soweit sic eille Grundforderung alle::; teehnii:lchcn Schaffens se in soIl, 
in Frage kommt. 

Die Verbundenheit gesellschaftlicher, wirtschaftlicher uncl kulturcller 
Momente in der Teehnik bil'gt in sich die hohe Gefahr, daB llf'i nieht 
entsprechender Einordnung derselben im Leben der Valker wie des 
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einzclnen, bei Uberwuchern des materielIen Egoismus die Technik 
zur bloBen Dienerin des WilIens zur JVIaeht wird, die Kultur entgeistigt 
wird und zur Zivilisation herabsinkt. 

Wir stehen' an del' SehwelIe einer neuen Zeit und am Ende einer 
vieltausendjiihrigen Entwicklung, in del' del' Ackerbau, modern ge
sprochen: die Betriebsform des Feldes, alIein entscheidend fUr den 
~lenschen war. Die moderne Technik gab mit del' Fa brik die bestimmende 
Betriebsform unserer heutigen, tatsiichlich neuen Zeit. "An die StelIe 
del' langsam Hchwingenden langen, natiirIichen vVelIe des Lebens del' 
Feldzeit trat die schnell schwingende, kurze technische vVelle des LebenH 
der Fabrikszeit. Diese Andeutung gelliige hier zum Nachweis del' dimen
sionalen Verschiedenheit del' beiden Zeitabschnitte, die in unserer Zeit 
ineinander laufen. Wiihrend jedoch die Feldzeit !angst ihr Gleichgewicht 
gefllnden hat, sncht es dic Fabrikszeit noch - das ist das scheinbare 
Chao,; unserer Zeit5)." 

Diese neue, werdende Zeit bedarf auch nener Flihrer, die das Leben 
selbst in del' Form des 1ngenieurs den bisherigen Fiihrern, dem Priester, 
Krieger, Politiker, Hechtsgelehrten, Wissensehafter an-, etwa aueh Yor
reihen wird. Die Vorbereitung zu den vielen und sehweren Aufgaben, 
die des Ingenieurs del' neuen Zeit harren, wird er finden miissen an wahrhaft 
polyteehnischen Hoehsehulen, die in ihren LehrpIiinen neben 
den technisch-kom,tTuktiven WisRenschaften auch die Betriebs- umI 
die WirtschafhnviHsellscJmften mehr werden pflegen miissen aIs bisher. 
Del' jetzige l'riiHidcnt del' Vereinigten Staaten von Amerika, Herbert 
Hoover, del' Organisator del' Bedarfswirtschaft Amerikas im Kriege, 
del' Retter aus del' \Virtsehaftskrise im Jahre 1921, del' ::\lann, del' den 
Kampf gegen die Vergeudung gefiihrt, dessen Name die Flagge del' 
Rationalisierung bedeutet, nunmehr Prasident des miiehtigsten Reiehes 
del' Erde, ist 1ngenieur. 1st dies ein Zufall ~ 

Deutsehe, naeh Amerika entsendete Beobachter del' Verhiiltnisse 
nach clem Kriege. Klingenberg, Probst 6). Liiddccke 7), berichten 
iibereinstirnnWlld nm del' uuvergleiehIieh wiehtigeren RoUe, die del' 
1ngenieur im \\'irtschaftsleben Amerikas spielt. Trotzdem lautet das 
Resultat del' im Zuge del' Hooversehen Aktion gegen die Vergeudung 
auf weitester Basis angesteUten Untersuehungen, "daB sehleehte Vertrage, 
sehlechte Arbeitsvorbereitungen, sehleehte Arbeitskontrolle und ein 
ylangeI an Normen die Lohne oft verdoppeln, daB, kurz zusammengefaBt, 
irn Baugewerbe eille sehleehte Betriebsfiihrung die Regel ist"8). 

Liiddeeke sagt auf Seite 70: "Praktisehe Kenntnis von Teehnik 
und vVirtsehaft bei den Angehorigen del' Nation - das bedeutet waeh
senden Nationalreiehturn, Mobilisierung neuer Wirtsehaftsenergien." 
.Fiir unser Gchiet lautet diese Entwieklungsforderung: Wir mliRsen 
weniger Konstruktionsingenieure, wir miissen mehr Betriebsingenieure 
ausbilden. 

Aber sehon bei del' Sehulung des Konstruktionsingenieurs muB 
beaehtet werden, da13 es sieh nieht nur darum handelt, konstruktiv 
riehtig, sonclern aueh wirtsehaftlieh preiswert Zll konstruieren. Geheimrat 

1* 
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Prof. Dr. Ing. Klingcnbcrg sagte anliiI3Jich eHlPr Amli.;prachc des 
"Deutschen Verbandcs technisch-wissenschaftlicher Vcreine": "In 
Deutschland entfiillt del' gro13te Teil geistig-techniHeher Tiitigkeit auf 
die Konstruktion, ein viel kleinerer, manchmal sogar cin versehwindend 
kleiner, auf die technische Entwicklung del' Erzeugung. In Amerika 
ist gerade das Umgekehrte del' Fall. Das gibt zu denken und fiihrt ZIl 

dem Sehlu13, daB auch wir in Deutschland viel mehr Gewicht auf die 
Entwicklung rationeller Herstellungsweisen als auf die ::\Tannigfaltigkeit 
cler Konstruktion legen soUten." Neben dem Kom;truktionsingenieur 
rnu13 del' Betriebsingenieur mehr und rnehr an Bedeutung gcwinnen. 
lng. 'Walter Buttner sagt in seinem bercits crwiihnten Buehe: "Der 
Konstruktionsingenieur untersucht das "Was ?", dcr Betriebsingenieur 
das "Wie ?". Und in bezug auf dieses "Wie?" sei verwiesen auf das 
Vorwort cines Buches von lng. Rode: "Die Arbeit ist das crste, das die 
\Virtsehaftlichkeit vor allem beeinfll113t, nicht die Konstruktion. Und 
die Hohe del' Arbeitsform bedingt die Art del' Konstruktiol1 unci im 
weiteren Verlaufe die Hohe einer Kultur 9)." 

Technik und Wirtschaft gingen im verflossenen Halbjahrhllndert 
au13erster Spezialisierung eigene Wege; unscre heutigc Aufgabc isL 
sie wieder enger zu yerbinden, denn dies liegt im Wesen unserer kultu
reUen Entwicklung. 

lm Hahrnen del' "Il. Deutschen Bauwoche in Leipzig" im August 
1927 beklagte Prof. Dr. Georg Garbotz, Berlin, daB die Ausbildung 
des Baupraktikers yornehmlich auf das rein Technisehe sich bcsehrankt, 
wirtschaftliche Gedankengiinge in den Hintergrund treten. Er steUt 
die Forderung: Beschiiftigung des angehenden Baufachmannes schon 
auf del' Baugewerk- und Hochschule nieht Jlur mit "tatisehcn und kon
struktiven Dingen, sondern auch mit den technischen und wirtsehaftliehcn 
Fragen des Baubetriebes. 

Prof. Karl Seidel del' Hochschulc fur Welthandel in Wien steUt 
die Fragen 10): ,,\Vas fiingt der jllnge Tngenieur mit seincm (iibrigens 
zuniiehst rein theoretisehen) Fachwissen an, werm er nieht wirtsehaftliche 
Schulung au13erdem besitzt? Wie ist es moglieh, daB so viele ansonsten 
tuchtige Teehniker mit akademischer Bildung am Konstruktionstisch 
bei kargem Gehalt alt werden?" 

Wenn nach dem bereits angefiihrten Worte Technik und Wirtschaft 
im Verhiiltnis stehen wie der Ruderer zum Steuermann, so wircl der 
lngenieur wirtschaftliche Orientierung lernen mussen, werm er nicht 
ewig bloB Ruderer bleiben will. 

Das beutige Wirtscbaftssystem 
\Viehtig fur das Verstiindnis sind die Grundbegriffp: W crt, l'reis, 

Ueld, Kapital. vVertundPreissindan GuterirnwcitpSLPn Sinnegebund(m . 
. Jpde Saehp, gepignpt, einern mensehliehen Bediirfllisse zu diPIlPIl, jprlps 
Gut hat pillPIl Gebrauchswprt, dpr Aufwalld all Gutern ZIl seiuoT Pro
duktion prgibt den Kostenwert; demgegeniiber steht der Leistungs
wert, d. i. del' ihrn innewolmende Effekt und del' "CbersdlUD d('~ Lf"i~t,ungs-
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wf'rf(·~ gegenubPr delll KosknweI'te ist del' Erfolg. Di!' Brauchbark('it 
eiu('s C;utf's zum 'l'auseh gegen andere Uuter bedingt dell TauRchwert; 
del' durch,wlillittliche objpktive Tausehwert heiLlt Verkehrswert 0<1('1' 

gerneill(,I' \Vort und fur den :'ITarktulllsatz :\Iarktwert. Dient das Geld 
aJ~ Tausehmittel fur ein Gut, so wird (ler TausI'll zum Kauf und Verkauf. 
das Tausehgut heiLlt \Vare. Geld in weiterclll Sinn ist ein Gut, das aIlgemein 
'I'ausehlllittcl, \VertmesseI' Ulld \\Tcrtaufbewahrullgslllittd und von d(~r 

politisehen Gewalt aneI'karmtes Zahlungsmittpl ist. Der Tauschwert eineR 
(;utes ausge(lriiekt in Gdd ist del' Preis. Da HiI' Geld aIle \Varen kiiuflich 
sind, so ist das Ziel jeLier wirtsehaftliehell 'l'ii.tigkeit, die niI'M Selbsi· 
beschaffllllg' YOll (}iitern bl'treibt, die Besehaffung des notwendigen Uddps, 
also tin UddPI'werb. 

Sueht mall den :\IaLl8tab fur die Bewertung von Gutern im wertendell 
Subjektp splbst, so geht man im Sinne subjektiver \Vertt,heorie vor, 
sueht lllan ilm auBerhalb d('r menschlielH'n Natur nul' im zu bewertendp]] 
t+ute selbst, ~o gl'ht man illl 8inn objektiver \Verttheorie VOl'. 

Di(, 8ubjf'kt.iven \Yerttheorien waren jene der alten l\iprkantiJisten, 
die jede Wertl)rseheinung vorn privatwirtsehaft1ieheu, kaufmiinnisehell 
8tandpunkte betrachteten; ih]]('u galten als oberste Gesetze del' Preihandel 
und das Gesetz von Angebot und Nachfrage, das in erster Linie den 
Jiarktpreis und darnit den Gewinn bestimmt. Hier werden aIlo Giiter, 
die del' Produktion !lienen, aIs Kapital bezeichnet. 

Die Lehren del' l\larxisten sind g('titiitzt auf objektive Werttheorien. 
Aueh irn Preilmndel des .'Ierkant.ili~rnn" Tlm13 8ich sehlieLllieh bei ungehernmter 
Erzeugllng del' Pr('i~ nach drn Produktionskosten richtt~n, und diese 
in er"tI'r Lini(' hid('1l drn _\IaB"tab fur Karl :\larx. Del' maLlgebende 'Vert 
('in('~ (:lIt('" ist fiir ihn der Gebrauehswert, aueh fur das Gut; mensehliehc 
Arb(,itskraft, die als \Vare urn den Lohn verkauft wird. Die ;\larxistcn 
konstruieren f'ilwn l;utersehied zwisehen den Gestehungskosten, worin 
aueh dn Lohn enth,llten ist, dern Gebrauehswert und dem Preis des Arbeits· 
l'rzeugnisses und in diescm Untersehied - dem ".l\lehrwert" --- liegt fur 
sic die soziale Prage. Hier ist Kapital eine 'Vert· oder Geldsumme, mit 
wdelwr der Unternehrner 8ic11 menseh1iche Arbeitskriifte kaufen kann, urn 
dip ,\rl)('it~('rzellgl1j"~e llIit Gf'winn lilt yt'rkauff'l1. 

Da.> J\ a)Ji tal i"j (·ill iilH'f dell .kw('ilig('n Bedarf hi]]au,"w'hende,; Yn
llliigcll, ('iuVorrat all C;dd oder Gutern, del' zu weiteI'er wirtseha.ftlieher 
lktiitigung verwendet wird ill del' kapitalistischen Produktions· 
Illdhocle, und zwar dureh die kapitalistische Unternehrnung in del' 
kapitalistisehen Wirtschaftsform. Diese ist in erster Lillie auf del' 
lllodeJ'llen Tedmik aufgebaut, produziert zweckmiiLlig, vorteilhaft und 
auch hilliger, aber die Preise ~inkell nieht urn die volle Ersparnis, weil zu 
dell ProduktiollHkmiieu ein lll'U('r Destandteil hinzutritt, del' Kapitalzins, 
der iTll KaufJlrei~ b('zahlt werdeu muH. Das steigende Erfordernis an KapHaJ 
del' auf rnoderner Tedmik beruhenden Produktion fuhrt zur aussehlag· 
gebenden Bedeutung des Kapitals in Form von Geld, zur Geldherrschaft, 
die dureh das Pinanzkapital ausgeubt wird. Dadureh wird das nationak 
Produktionskapital dem modernen, internationalen Pinauzkapital unter· 
geordnet, das der Vertreter des modernell KapitalisIllns uull damit 
auch des ImperialisIllus ist. 

Das Lebeu liegt jenseits des Bereiches yon Ursaehe und 'Virkung, Gesetz 
und _\la13, cs wird nicht vom KausaliUitsprinzip beherrseht, in ihm waltet 
Yielnwhr das 8ehicksal. Kausalitiitsprinzip und Schicksalsidee stehen 



6 Tt'e1mik und 'IYirtsehaft 

in t'inem Gegensatze, der wohl niemals yor SpengIer aIs HOIeher in ~('ill('r 

tit'ft'n, weltgestaltenden Xotwendigkeit erkannt wordl'1l ii>t4). Fur die Er
kliirungen un8erer Handlungen geniigt nieht das Kausalitiitsprinzip, in 
wirtschaftlicher Beziehung sind sie relativ vergleiehbar dnrch das wirt
sehaftliehe Prinzip. l!n~er wirtschaftliehes Prinzip en;irebt groDt
mogliehe Leistung bei spanmmsten ~\Iitteln; seinn Herrschaft ('ntstallllllt 
die TatsaeJlA, daD wir, wie 8ellon eingangs erwiilmt, vVirtschaftlieh keit 
schlechthin mit 'IYirtschaft glpichsetzt'lI. DaB 'IYaItpn dieses Prinzip~ im 
"Abendlande" ist Sehieksal, das (lessen Gesehick(' zn ganz anderen machtt' 
als z. B. dic des Oricnts. Das wirtschaftliehe ist piu rdatiyps, eill vor
gleiehcndes Prinzip del' gegebenen Auswahl, dient riiek~('llauelld als }laDHtab 
dt's Erreiehten, vorsehauend als Richtsehnur fur zu Erstrebl'nd!,R; ZUIll 

:\1 ittel des Vergleiehes dient das Geld als 'V crtmesHer der K01lten einef~l'it~. 
des Effektes anderseits. Cnserwirtsehaftliehes Prinzip ist AnsfluD dp~ 

Erhaltungstriebes des ~\lensehen in einer verhiHtnismaDig kargen Natur 
und spornt zum vYettbewerb im Daspinskampf, delll sowol11 dureh das KonnPH 
als auch dureh Gesetze - religioser, sittlieher odpr "taatlidH'r Art 
Sehranken gpsetzt sind. IIieI'lllit kommen wir zu den Leitgedankell uII<1 
Daseinsformen der Yolkswirt"ehaft, dip zwisehen cler Prj,-atwirtschaft 
und der 'IYeltwirtsehaft steht. 

Naeh Sombart ll ) sind die Grundbestandteilt', dit, dPH lkgriff dpf 
'Yirtsehaft bildcn, 1. die 'IYirtsehaftsgcsinnung, H. die Ordnuug odn 
Form des 'Yirtsehaftslcbens und Ill. dic Teehnik als Stoff und Gp,;taltung 
des 'YirtschaftsproZeSHl's. Die folgende Tabelle bemuht sieh, diese yerwiekeltpn 
Yerhaltnisse in gedrangtester Form ulld ansf"lJauliehster Art darzustellpn. 
Ihr Studium ist erforderlieh, urn das Iteutigc wirt8ehaft~JlolitiHdte Syst('m, 
wenn aueh nul' oberfliiehlieh, so doeh riehtig erkennen zu liiilllWII. 

Das wirtscllaftspolitisehe System der Gegenwart in Europa. 
nieht bloB von wirtsehaftliehen, SOlld<'T"1l [luch von politisclwn :\lcinungen 
sehwer umstrittcn, bietet kein vollig in si(·It gP8ehloss('llC~ cinhpitlielws mId. 
sondern stellt eine zwisehen den Extremcn Amerika und HuJ.lland gelegt'ne 
Stilmischung dar. Die hcnte in Osterreieh und Deutsehland vorhcrrsehendcl1 
stilkritischen }Hcrkmale sind durch fetterPll Druck in del' Tabellp 1lervor
gehobell. 

Etwas gegenuber dem BisherigPIl viillig HevolutioJlan's i~t HuBland 
mit seinem System des Ko mm unism us. Alle ,;ozialisti,;chpll 'IVirtsehaft~
systeme beruhen ihrer wirtsehaftliehell Gesinnung na('h auf dem Berlarfs
prinzip (I, 1 a), Rationalismus (I, 2b) und Solidarismus (I, :~ b), del' 'Yirt· 
schaftsform na('h auf del' planmiiDig gen'gdten Gebundenlwit (IJ, 1 a) von 
Gemeinwirtsehaften (ll, 2b), wahrend sich dic sonstigen Kritpri('n dn Wirt
schaftsform mit denen del' kapitalistisehen Systemt~ teilwei~p. j('TI(' <1('1' an
gewandten Technik (III) durchaus deeken. Del' rURsische K()]lImunism\l~ 

stellt aus dem Grunde den Extremfall del' sozialistiRchpn 'l\'irtsdlaft dar, 
weil del' Anteil, dcn del' einzplnc all! Gpsamterz('ugni,; erhiilt, nieht ent
Hprechend scinen Lcistnngen eutgeltlieh, ~ondern bloD w1ch Heinpn Bediirf
Ilissen kommunisti,;eh bemessen wird. 

Eine Priifnng, dic die Extreme dps amerikanisehen Kapitali,;mu8 und 
des rU8sis('hen Kommunismus iiberlegelld betrachtet, wird nebcn den u]]
geheurcn Vcrsehiedenheiten diesel' 'Virtsehaftssystemo yor allem die }iJmlidl
k('it der Vorbedingungen dies er Systemc betroffen bemerken: Dort wip JIit'f 
pin Staatcnbund auf republikaniseher Verfassung, einc ungeheu]'(' Boden
fliie!I(' 1II11fa~s('nd mit fast unerschiipfliehen Urmaterialien, pine ri(,~ige, aber 
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8 Tedlnik und IYirtschaft 

diinn ycrtcilte Bcvolkerung. -end doch. wt'lcht' Yf'I'sehiedellheiten im C;P8amt
bilde! :\fit zwingendPr Gt'walt t'rkellllt man, daD hier llieht da8 KauHalitiits
prinzip, sondern die J\Iacht des Sehicksals die Gesehieke dn Staaten unt! 
der :\lensehen formt. 

Aueh fur das nichtrussiseht' Europa wird die Frage df''' IViriHchafts
systems zur Schicksalsfrage werden. Das IVort yon der "IVirtsehaft am 
Seheidewege" beginnt wallr zu werden. Der Ausgang des IVeltkrirges uml 
die sehweren dadureh heraufbeschworenen Aufgabrn hat ten zunaehst eiw' 
dogmati;,;eht' Cberspitzung des Kapitalismus wie des Sozialismus zur FoIge. 
Dem sehrankenlosen Kapitalismus wurde die FordeI'llllg dpr "S 0 z i ali
::;ierung" entgegengestellt, welehe eine "Bewegung ill dc'r Hic!Jtung auf 
die zugunsten einer Volksgemeinschaft planmiiDig betriebene uIHl kO;ltrol
lierte Volkswirtschaft" sein Roll. Dem libcralpn Kapitalismus eI'\vu('h;;(,n 
eine Reihe von Gegnern, yon denen wiederum ein extremes Paar, dic' 
Marxisten und die Christlich- - speziell Katholisch- - sozialen, erwiihnt 
werden solI. Auch von dies er letzteren Seite wird dpr Kapitalismus schwer 
bekiimpft. 'Venn aueh gegenuber der liberalen Gesell~chaft~idce und zumal 
gegenuber der kapitalistisehen Gesellsehaftspraxis eill gutes Stiick grund
Iliitzlieher Ubereinstimlllung yorhanden isi, so unterse1widt'n sich die beidell 
Kampfer aber in wichtigen BelangeIl. Die (;pgensiit,zl' bpstehell. sowohl 
in der grundlegenden IYeltansehauung, wie in der Ein"teIlung zurn PI'iyat
eigentum und in der Art des Kampfes. Die Sozialisten stehen auf materia
listischer 'YeItanschauungRbasis, leugnen die Berechtigung des PI'iyat
eigentullls und predigen den intpflmtionalpIl Klassenkalllpf, dpn Kalllpf 
del' "Proletarier" gegen alIe Hncleren Klass(,11. 

Die christlichsozialen Gegner dp,; Kapiiali~JHll;; si('lu'll auf del' 
Basis christliC'her 'Veltanschauung, anerkenuen das -- sittli('h pingl'HC'liI'iinkte 
-- Iteeht auf PriYatt'igentuIll, Praehkn das neuzpitliehp 'Virtschaftslel)('1l 
als ein GCIlliseh yon (;utem Ulal BOSPlll, 1wkiilllpi\'1l sowwh im Kapitali,;mus 
nur dessen Auswiiehse, dC'n ,,:\IammouislllllS", cl('ss(,1l "\llswil'kullgC'l\ dureh 
sozialreformatorische l'IlaDnahmen mogliclJst zu lllildeI'n seiell. J\nderp 
wipder lehncn den Kapitalismus vollig ab, beabsichtigpn, ihn durch pin 
solidaI'isches AI'beitsR,Ystern zu erseizen, "d(,11n di(~ s()zialpn ;';chiidnl des 
Kapitalisrnus "iud nicht anders zu hest'itigPll ". UemeiusaIll ist alI(,ll di('Sl'll 
;-;ozialreforrnerll die AbldnHlllg del' Klass('nkalllpfel', sip 11-iillsl'lI{'1l yj('hlll'llr 
Verstandigung zwisehen Kapital uud AI'beit, Sozialpolit ik auf d('IIl Bode!! 
del' gegebenen IVirtschaft",ordnung, ArbeitsgemeinseliaH, Anerkenllung del' 
wzialen VerpIliehtungen des Eigenturns. abpr aueh dpr Ar lH'it als eiIl(,S 

Diemites am Gallzen, Ausgleieh yon Unt('flwhnlUllg ulld ?lIehrwert. 

Alle g{'gen den heutigen Kapitalisrnus kiirnpfend('n l'arteiPIl vl'rlall/i('1l 
als SozialrdoI'lller eine Anderung clt'r gf'ltpnden Sozial- u][(l IYi]'t~('hafj~

politik, sind sonaeh politisch einge~tellt unci warell hie]' illl Hahmell dn 
Betrachtung unserer IYirtschaftspolitik notwcIH1igc]'weise zu b('achtcu -
ohne weiteI'e Kritik. Bemerkenswert fur dcn Ingenieur ist der Lll1stalld, 
daD die dern kapitalistisehen IYirisehaftssystem zugrunde liegende Teelmik 
aue1l yon den Gegnern des Kapitalismm; unbekiimpJ't bzw. anl'rkannt bleibt,. 
Einzig dn Kommunismus scheint sich auch von df'1ll GI'uud,;atz del' \\'iI't
sehaftliehkeit, yom "Axiom des IVirkungsgrades" losgesagt Zli haben, eine 
Ideologie, der unser ingenieurmaDigeR Denken absolut nieht zu foIgen vermag. 

Der wiI'tsehaftlich geschulte Ingenieur, der den Ablauf de,; Wirtschafts
Il'bens kritisch zu beobachten sieh gewohnt, wird erkennen, daB si('h aueh 
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olj][(' (lie politisehc Beeiuflu~sung durch l'artei('1l ()(kr durch die S1 aab
gewalt sclbst ('in \Virt~('haftssystem yon inricn Iwraus orgallisch iindert, 
in "E\'olution" begriffen ist. Selbst ein System rein reyolutioniireu Unlprungs, 
wie dn russisehe Kommunismus, ist in den zehn Jahren seines Besiand('s 
iu evolutioniirer Entwieklullg begriffen, die im vorliegellden Fall eille Huck
bilduug seineI' unerprobten idpologisehen Doktrillell zu den Tatsaehen det< 
Lebens bedeutet. Sozialphilosophiseh liegt der Fehler des Systems in der 
Annahme des l{ouss P a usehen Lehrsatzes: "L'homllw est bOll." Dem 
Techniker felllt das tI'eibende }Iomeut jeder \Virtschaftliehkeit, die \Valn
nahme dei< \Virkungsgrades. Sehon die eine Seite des russisdH'n ProbleIlls, 
die autarkisehe Yersorgung mit Getreide, ist vollig gescheitert, die andcJ'(' 
Reitp, (tin Versorgung mit Industriegutern, nur durch sclirittweises Zuriiek
kehren ill friiheI'e Fonnen zu einem geringeren Bruchteil der Vorkriegszeit 
vorliiufig no eh ennoglicht12 ), 

ht die zu geringe l'roduktion das wirtschaftliche Grundiibel des Bol
schewi~lIlus, 80 ist die polare Erscheinung der Uberproduktion das Ferment, 
das die kapitalistisehe \Virtschaftsform aUB sich heraus in Giirung setzt. 
L"Ill der Uberproduktion neue Kaufcr zu finden, soU nach Ford 13 ) der Heal
lohn des Arbeiters gestcigprt, solI durch alle }littel der hochsten \Virtschaft
lichkeit der Preis der \Vare herabgesetzt, mit beidem zugleich der "standard 
of life" des Arbeiters erhoht werden, Diesen Weg hat das Amprika der Nach
kriegszeit beschritten, und zwar mit Erfolg, 

Europa und insbesondere Deutsehland f(JIgt, rein wirtschaftlieh gP
nommen, den i'purPIl "\IllPrikas, Abl'r der llngehellren .:\fenge an rrgutern 
entbehrpud, tier fill:lnzi('\I(>n l'latt.form des Kriegsgcwinnes PTmangelnd, 
dafiir a 1)(' I' ill illJl('rer Eillkehr - der sittlichen und ethischen Bestimmung 
spines Yolkes sieh ninnornd, wird im Deutschland der .1'\ achkriegsjahre 
die rein kapitalist ische \Virtschaftsform, das "Laissez faire, laissez alleI', 
le monde va de lui-lIlfome" nicht mehr als Basis und Prinzip der Evolution 
anerkannt, sondern hellte befassen sieh Philosophen, Ethiker, \Virtschafter, 
Techniker und Politiker zutiefst mit dem Problem unserer herrsehendeIl 
\Virtschaftsordnung und der darin enthaltenen sozialen Prage, Der Gegell
satz ist aber heut (> nieht Kapitalismus--Sozialismus schlcchtwcg, sondcru 
del' Gegt'll~a1z ~tf'llt Ri('iI ill zwei il.lltinowiell dar, unt! zwar einl'rs"its: Indi
vidualisti,.,l'iw Prod ukt iOll SozialiwlUs, d, h, Kollektivproduktion und 
Kollekti veigcnt UIll, andl'r~eitR: Kapitalismus (hemmungsloses Gewinnstre bell, 
",Iammonismus) --- SolidarislIluR, d, h, au" yolkswirtschaftliehcn und anden'll 
GrundPlI besehriinktes Gewinnstreben. bzw, Uberleitung von TeilgewillllPIl 
an Gernpinschaften, Die groLle Mehrheit der deutsehen Volkswirtsehaftel' 
steht auf dPIIl Standpunkte, daLl die individualistische, auf Privatpigentulll 
ruhelldp l'roduktion, gpmeinwirtschaftlich eingeschriinkt, die Grundlage 
einer gesullden Volkswirtschaft bilden kann, Sie steht aber llicht nwhr 
auf dem Standpunkte einpr Ylillig IORgelosten, frpien \Virtschaft, sondern 
stellt die Forderung auf, daB auLlerhalb der \Virtschaft Gewalten yorhanden 
sein mussen, die eine Hegelung der wirtschaftlichen Beziehungen und damit 
im Zusammenhange eine solche der Stellullg des einzelnen zur Gesellschaft, 
eine Regelung des .F'amilienlebens, des h1irgerliehen Lebens und des Volker
reehtes in die \Ypge leiten. 

Von dies en Forderungen sind manche schon in Erscheiullng getreten 
unci dcshalb stellt unser heutiges \Virtschaftssystem, im tbergangsstadilllll 
begriffpn, eine Stilmischung dar. 
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'Vir besitzen ROnach *) f~ine grundsatzlieh auf da~ Erwerbsprinzip (1, 1 b) 
('ingcstdlte Privatwirtschaft (I, 3a, n, 2a) in freipr Wirtschaftsordnung 
(ll, 1 b) von aristokratischem Aufbau (IT, 3a) l)('i allfg('liist(~r Wirtsdmft 
(II, 4 b) unter Anwendung modernE'r Technik (I, 2b, Ill, I b, 2b, :3a, b, (.) 
auf verkehrswirtschaftlicher Grundlage (ll, 5b) und Einzd- od('r gPHell
sehaftlichen Betriebsorganisationell (II, 6 a, b), im ganzen ein Syst('rn dl'~ 

Kapitalismus. Aber wir habell die l'unkte I, 1 b durch Prei~treil)('rpi

ge""tzp, I, 3a durch die Gesetze, bel·reffend die soziale Fursorge, wesentlil'h 
von n, 1 b nach n, 1 a versehoben, die Form ~ub n, 3a durch Arbpiterschutz
gesetzE', GewE'rbeinspektorate, BetriE'bsrate im Sinne del' Puukte J, 3b und 
IT, 3b, sehlief.lli('h n, 5 durch Rationierung yon \\'ohnungen unel 'Yarpn, 
Yl'rbote u. dgl. beeinfluDt, alles Dinge, die in Amerika unbekalllli ~iIJ(l. 

AnelE'rseits gibt sich geraelE' in eliesem Lande ell'S schrankenlosesten Enwrbs
prinzips flir die Wirtsehaft E'ine kollE'ktivistische Erscheinung kund in den 
Trusts, in del' Richtung naeh I, la und I, 3b (I-Iorizontale Trusts). Diek 
bedeutet in del' Form eine Richtungsvl'rsehiebung naeh II, 6b, n, 1 a, jn 
sogar nach n, 4a, indem einzelnc 'Yirtsehaftszwpige lJieht pinlllal meltr 
berufsbestimmt sind, weil sie zur Herstellung des Emlproduktl'lS alk Itiprfiir 
llutigeH Bernf8wirt~e haft en in einem 'Virtschaftskiirper vereinigen (\'(,rtikale 
TrustR, z. B. Ford). DaD die unpingeschrankte I-Ierrsehaft dpr \'(,rkehrs· 
wirtschaft (1,1 b, lI, fib) allE'n Landern, selbst England und Amerika, schw('re 
Sorgen macht, ist bckannt, man umgibt sich vorliiufig selbst in dies en his
Iterigen HoehburgPIl des Freihandels mit Zollsehranken, ohne damit di" 
Sadw an del' 'Vurzl'l zu fassen. 

Anderseits sehreitet man zu Unternehnwrverbilnden in Form von 
Kartellen, deren Zweek Vereinbarungen znr BeReltrilnkung de,,; Angebote", 
Verstiindigungen uber die Absatzgebiete odeI' wldl(' bctrefJ<'IHl Pn·is· 
regulierung ist. 

Da diese wirisehaftlichen TE'ndE'nzen ohne Zwang von aul.len del' freien 
\Yirtsehaft selbst entsprieDen, so betlteht die These, dal.l ein gewisser t~her
gang von del' frE'ien in eine gebundene 'Virtschaftsform einc naturnotwendige 
Erscheinung del' 'VirtsehaHsentwicklung del' Gegenwart sei. Diese These 
v('I'fie.ht insb('wnders Pr of. Schmalenbach von del' Kolner Universitat, 
der Rieh mit del' jungen 'Vi ss ens ch aft del' BetriebRwirtsehaft bcfaDt. 
Xaeh ihm ist tlie Gegenwart wirtsf'haft"historisdl als einp t'h('rgang~p('riodp 
allzusehen, welche von del' altE'n freien vYirischaft in eiu(' npU(l Forlll d('r 
g<,bunden('n 'Virtsehaft uberleitet. Eine z,var langsame, aber sicher fort
wirkE'ude Kostenumwandlung der Betriebskosten Bei die UrRache (siehe 
S. 232 und Anm. 64). Die \Virtsehaft des 19 . .Iahrhunderts hatte zur 
Voraussetzung ein iJb('I'wiegen del' proportionalen, d. h. mit del' produziprkn 
}lE'nge verhiiltnisma3ig si('h anderndcn Erzeugungskosten. Diese Voraus· 
setzung besteht heute Hie-ht mehr. Die festen, von Schmalenbaeh f;0 g('
nannten "Kosten dcr Betriebsbereitschaft" haben imrner rnehr dai; i'hPr' 
gewieht h('kommen. Industrien, die sich in dcn letzten .Iahren in t:lwf
produktion eingerichtE't haben, kiinnen bei mangelnd(~r N aehfrag(' ihre 
Produktiou nieht mehr in (mtspreehendem Umfange einschranken. Damit 
habe die freie 'Virtsehaft ihre vi"l berufene Filhigkeit verloren, das wirt
"ehaftliehe Gleichgewieht automatiseh herzustellen. Die niichste Aufgabp 
(ler 'Yirischafiswissenschaft, insbE'sondere del' Betriebswirtschaft, sei nun. 
die riehtige Organisatiollsform fur dic notwE'ndig gewordcne und neu sieh 
entwiek"lnde gebundpne vVirtschaft zu finden. Derzeit s('i die np\J(' Wirt-

*) Cliche die Tabcllc 8. 7. 
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>cliaft,organisation noeli rnit Yielfaehell ~langeln v,~rbunden, iU8besondere 
,lie fiir dip neue \Yirtschaftsform so bezeichnenden Kartelle. Die Sanierullg 
,ler wirtsehaftlielieu ~ ot der Gegenwart erbliekt S chm aIen b adl in ein"r 
\'(~rhe"serullg der Syndikatsverfassung uad in Piuer Verstiirkung des staat· 
lielj('n Einflusses auf die syndizierten Industrien. Demg(~geniiber 8te11e11 
yidfach die ::\Ieinungell dpr Allli,lnger dfr freien \Virtsdmft" die gerade in 
der freien :Jlarktlage dip HpilmitteJ fillden wollen gegen die yon SchmaIpn· 
h ae h besorgten Auswirkungen der "Kostenurnschiehtung", besondeH'; des 
Ansteigem; del' festpn Kosten. Sie verweisen <labei auf die Erfahrung, daB 
,lie Kal'tellp dips(,lll Fmstande nieht nur nieht zu steuern vermochten, sondern 
daB gpradp die KarieIle unter einem hiiheren Prozentsatz del' fixen Kosten 
leid('J\ al" jell() Illdustrien, die wegen scharfer Konkurrenzierung in standiger 
Fiihlung mit delJl Marktn "tehen miissen *). Man ersieht daraus, daB aueh 
innerhalb der Evolutionsthcorien der derzeit noch w,~uig eingeschrilnkten 
kapitalistisehen 'Virtschaftsform die :Ueinungen stark auseinandergehell. 
AbschlieBerHl ,;011 <las Hila iu groBen Ziigen mitgeteilt werden, das sieh ein 
\' olkswirtRdmft er yom Rangn \Verner So m hart s yon der 'Virt se h aft 
der Zukunft maeht (nach einem Yortrage in Stuttgart): 

"Der Giiterreichtum in den zivilisierten Liindern wird ", so meinte er, 
.,in den kommenden JahrzehnteIl trotz der Rationalisierung unll techllisehell 
\' ervollkommllullg der Erzeugullg nieht steigen; denn fiir das AusrnaB dei< 
Heiehtums sind vor allem die Ertriignissc del' Urproduktion aU8sehIagg('}wlld. 
In der Urproduktion wurde ab er in der hochkapitalistisehen Zeit llaubhau
wirtsehaft betrieben, hpsonders in Lalldwirtschaft uud Bergbau. Die Ertrage 
werden daher' lIntn Prei~stl'ig('l'llllg(,lJ lInd vermehrter Verwendung von 
Ersiltzstoffpll fallell, ('ill(' Entwieklung, die durch die Fortsehritte der Teehllik 
UJl(1 (](,,, Trallsportwl'sens bloB abgeschwiicht werden kann. \V('steuropa, 
einer groBcll Stadt vergleichbar, bereiehert durch die Ausbeutung der iis/
lichen iiberseeischen Liinder, wird seine beherrsehende Stellung nicht he· 
wahren kiinnen, da die anderen Lander mit Zunahme ihrer Beviilkerung 
und Eroberung hiiherer Lebensformen ihre Rohstoffe immer mehr im eigenen 
Lande hearbeiten, sich industrialisieren werden. \Vesteuropa wird seine 
Rohstoffe in Hinkunft selbst erzeugen, d. h. seine landwirtschaftliehe Basis 
Vl'rbrf~itprn miissell. Da;;; 'Yirtselw.ftssytltem der Zukunft wird die Plan· 
wirt ~('haft ,,·in. ('iw' anf GroBhd ri('])rJ~ gpgriindete \Yirtsehaft olmc kapi
talislisc]w Spitz", im wesentliehen auf Normen und nicht auf dem ,'fa('11t
prinzip beruhend. Der Spatkapitalismlls, in dem wir jetzt leben, wird organiseh 
in diesc Planwirtsehaft iibergehen. Anzelchen dafiir sind die durch die nonesto 
Dividendenpolitik der groBen Unternehmungen erzielte Stabilisierung dl'r 
Ciewinnquote und die Stabilisierung der Konjunktur, we!che ein allzu starkes 
Auf llnd Ab im \Virtsehaftsleben verhindert, und die Bestandigkeit der 
Prpi,;() fiir die Hallptrohstoffe. IIeute sehon verliert der Kapitalisrnu8 durch 
dip starke Ausschaltung des Konkul'renzkampfes mittels staatlicher Normen 
und durch die soziale G(',;etzgebung srine Grundlage: die Herrschaft d('s 
}[achtprinzips in der \Virtschaft. \V ('nIl rrst der Bedarf an Gii.tern naeh 
Quantit.iit und Qualitat stabilisiert sein wird, sind die wiehtigsten StadiPIl 
im Ubergang zur Planwirtschaft erreicht. Das Kleinhandwerk hat gute 
Aussichten fUr die Zukllnft; dureh die fortschreitende Siedlungsbewegung 
wird cine Art Hauswirtsehaft wiederhergestellt werden. Die Bauernwirtschaft 
in moderner unci rationalisierter Form wird in 'Vesteuropa an U mfang un<1 
Bpdeutung gewillne'l. lm ganzen wird die 'Yirtschaft a18 Selbstzweek hin-

*) Resolution dcs Industricausschusses auf der \Yeltwirtschuftskonfcrenz in Genf H127. 
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fiiUig wprdcn. man wi1'd p1'kennen. daB die \\~i1'h('haft nul' _\IitteJ fiir 
dip 1I011(,1'pl1. politisrf101l. kultuTpllen nnll 1'f'ligiiiM'u Zw{'cke Rein 
ka Ill!.·· 

Die Bauwirtschaft im Rahmen der Volkswirtschaft 
}lir schien ein Uberblick uber unser gesamtes Wirtsehaftss,Ystem, 

uber seine Charakteristiken, Extreme, Kritiken, Sehwankungen als 
notwendig fur den lngenieur, del' selbst an diesel' \'rirtsehaft mitarbeiten 
soll, und zwar gemiiB seinem Fachgebiet im Rahmell de;; Bauwesens. 
Dieses befriedigt eines del' einfachsten, neben demnaehNahfung ursprung
lichsten Bedurfnisse des primitiven )Iensehen, das naeh Obdaeh, im 
'V 0 h n b a u we s e n, eines del' kompliziertesten Bedurfnisse des modernen 
}Iensehen, das nach Verkehr, im Verkehrsbauwesen und eines del' 
innerlichsten Bedurfnisse aller Zeiten im Kultbauwesen, im weitesten 
Sinne unserer Kultur. Es ist begreiflich, daB in Deutschland und mehr 
noch im Osterreich del' Nachkriegszeit unter dem Drucke del' wirtschaft
lichen Not nul' jener Zweig des Bauwesens in erster Linie gepflegt werden 
kann, del' das ursprunglichste Bedurfnis, das Wohnungsbedurfnis, be
friedigt. Trotzdem hat die Summe del' im Jahre 1927 durch die 
Bautiitigkeit im Deutschen Reiche neugeschaffenen Werke nahew 
Rm 7 Milliarden betragen. Nachdem del' Gesamtproduktionswert del' 
deutschen Wirtschaft fur 1927 mit et wa Rm ;,)0 ~Iilliarden angenommen 
wird, ist damit die Bedeutung des Baugewerbcs fur die deutsche 
Volkswirtschaft dargetan. Zwei Sechstel bis zwei Fiinftel del' gesamten 
deutschen Kapitalsnellbildung se it 1925 entfallen auf den ,Vohrlllllgsball 
allein. Das ,Vertvolle an einer solchpn Kapitalsneubildung ist die Tat,.;ache, 
dal3 durch diese Verwendung da,.; Geld in volkswirtschaftlieh nutzliche 
Bahnen geleitet und nicht fur \veniger wichtige, etwa gal' vom Ausland 
hezogene Verzehrguter verwendet wird. Etwa ein Achtel del' ganzen 
deutschen BevOlkerung wirel unmittelhaI' von dem Bau- und von dem 
Baustoffgewerbe erniihrt. Ein Viertel aller 'Varen, dip von den Heichs
batmen und del' Binnensehiffahrt Deutsehlands befOrdert \\TrJen, "ind 
Baumaterialien. Im Jahre 1927 sind es 160 .i\lillionen Tonnen, d. h. 
etwa 400000 vollbeladene Guterzuge gewesen. Etwa 230000 Baubetriebe 
mit ungefahr 2 % .l\lillionen unmittelbar am Bau beschiiftigten Arbeitern, 
die Baustoff- und Nebenbetriobe mit ihren weiteren Millionen an Arlwitern 
nicht gerechnet, wirken mit an del' Erhohung del' Steuerkraft, wozu 
!loch die Steuerkraft aus den Bauarbeiter- und Banstoffl0hnen kommt. 
Alle durch die Bautatigkeit geschaffenen Worte haben hervorragend 
produktive Wirkung, arbeiten im Sinne einer Hebung del' Produktion, 
auch die ~Tohnungen, werm man bei diesen nul' nicht privatwirtschaftliche 
Hentabilitiit mit volkswirtschaftlicher Produktivitiit verwechselt. Dieso 
Umstande, diese Ziffern soUten dem lngenieur immeI' vor Augen stohen. 
urn ihm die richtige Erkenntnis von del' Wiehtigkeit del' Bauwirtschaft 
im Rahmen del' allgemeinen Volkswirtschaft zu geben. 

In einem anderen Sinne, richtig verstanden, etwas weniger wiehtig, 
ist das Bauwesen in seineI' Eingliederung in die bestehenden \Virt;;chafts-
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formen. :Man sprieht heute gerne von moderner Bauindustrie, meiner 
,\leinung naeh zu l~nreeht. Nieht bloB deshaIb, weiI die Bautatigkeit 
in ihrer groJ3ell }'Ichrheit cIureh kleincre Betriebe ausgeiibt wird, unci 
weil dieser auf der organisehcn EntwiekIung fuBendc Zustancl einer 
IndllNtrialisierung im Wege steht. Nein, die tieferen Griinde sind andere: 
allch die grijBten Bauunternehmungen finden cliesbeziiglieh eine Sehranke 
an wesentliehen, inneren Griinden. Das Baugewerbe ist ein um;tiincligcN 
Gewerbe: seine Betriebsstatten sind immer weehseInd, abhiingig van 
der jeweiligC'll (>rtlichkeit, auBerdem von der \Vitterung, sie habcn zudem 
eine ycrhiiltnisma13ig kurze Bestallddauer und dahcr immcr eincn aus
gepriigt provisorisehen Charakter. Die AusfUhrung yon Bauvorhaben 
gesehieht naoh einzelnen \Verkvertriigen, cs handelt sieh nieht um Licfe
rungen einer grof3en ZahI gIeiehartiger, wie die Juristen sagen, vertretbarer 
Saehen. Dadureh besteht keine }log1iehkeit fabriksmal~iger Herstellung, 
keinFabrizieren auf Lager und kein Export. Dies alIes, besonders del' 
}Iangel an Hodenstiindigkeit und das FehIen fabriksmiiBiger Produktion 
und der fUr Fabrikation erforderIiehen ortsfesten FabriksanIage mit 
ihrer masehinellell Ausriistung und Organisation, dies unterseheidct 
aueh die groBten Bauunternehmungen von weit kleineren Unternehmen 
eehter Industrie 14). Dies gilt natiirlieh nieht von der Produktion der 
Baustoffe, die, wie z. B. Zement, }IauerziegeI, Eisenkollstruktionen usw., 
sehr wohl fabrikatiom;mii13ig Yon den Baustoffindustrien hergestellt 
werden. Aber aUt' deren Erzeugnisse sind nur "HaIbfabrikate", die aus 
der Fabrik erst aufs "Feld", auf die Baustelle, gesehafft werden miissen, 
Hnd dort erst beginnt das eigentIiehe Bauen. Mitten inne zwisehen 
"Fabrik" und ,,:Feld"' (siehe S. 3) Iiegt die Baustelle, ewig weehselnd . 
. leder sehaffende, jeder Betriebsingenieur kennt einerseits die vieIen 
Katurgebundenheiten des Bauern, anderseits doeh die Sorgen des Indu
striellen, wozu noeh kommt, daB er sein Gewerbe "im Umherziehen" 
wie die Hausierer ausiiben muB. \Venn an der ob en angezogenen Stelle 
die dimensionale Vf'rschiedenheit der "FeIdzeit" llnd der "Fabrikszeit", 
jener Zeitabsc,hnitte, die ill unserer Zeit ineinanderlaufen, aIs Ursaehe 
des Chaos unserer Zeit bezeiehnet wird, so wird jetzt yerstiLndlieh sein, 
warum das Bauwesen (lieses "Chaotisehe" mehr aIs jede andere, besser 
gesagt, mehr als jede eehte lndustrie aufweisen muB. Diese eigenartige 
\Vesenheit des Baugewerbes IiLBt es nun einerseits nieht an der Spitze 
der modernen, so oder so eingestellten Wirtsehaft masehieren, dadureh 
ist es an eh nieht so feinfiihlig und kein so empfindIieher Wirtschafts
gradmesser wie andere lndustrien. Aber gerade deshalb empfindet es 
den Zwiespalt unserer Zeit in manehen Belangen mehr und sehmerzlieher. 
Z. B. wird die SehmaIenbaehsehe "Kostenumsehiehtung" (siehe S. 10) 
sieh viel weniger auswirken aIs in der sogenannten Sehwerindustrie. 
Aber das MiBverhiLItnis zwisehen den "Kosten der Betriebsbereitsehaft" 
und den proportional der Erzeugung Iaufenden Kosten kann angesiehts 
im Bauwesen immer wieder yorkommender extremer AusnahmefaIle 
hier ein katastrophales werden. Die Gefahr, sieh "in eine UberkapazitiLt 
hineinzurationaIisieren", noeh dazu dureh Fehlinyestitionen, ist nirgends 
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so groB wie im Baugewerbe. Dazu wird ja bei den entsprechenden Kapiteln 
einiges zu sagen sein. Aber es zeigt die Wichtigkeit der Forderung, daB 
der Betriebsingenieur im aIlgemeinen tiber die wirtschaftlichen Formen 
unserer heutigen Zeit einigermaBen oricntiert sei. 

Und no ch ein Grund bestand fUr mich, bei den wirtschaftIichen 
Systemen und besonders bei der Wirtschaftspolitik etwas zu verweilen. 
Dies ist der Umstand, daB das Baugewerbe mehr aIs aIlc anderen (echten) 
Industrien auf die Tatigkeit des Menschen aIs J\1itarbeiter ange
wiesen ist. Das Ideal der Fabriksproduktion, die "menschenleere Bc
triebsstatte", cs ist im Bauwesen nicht bloB am weitesten von der Er
ftiIlung entfernt, es kann im Wesen nicht einmaI als Ideal aufgestellt 
werden.Dieser Gedanke hat nichts zu tun mit Resignation, mit einer 
Art VerzweifIung an weitestreichender Mechanisierung des Baubetriebes. 
er stelIt bloB ntichtern eine unabanderIiche Tatsache fest. Wenn abpr 
diese Tatsaehe bcsteht, dann ist auch in Hinsicht auf dictlen HallPtpunkt 
ein UberbIick tiber unsere \VirtschaftspoIitik notwendig. "Wir stehen 
mittendrin in der kreiBenden Bewegung unserer Zeit, stehen mitten im 
Kampfe und im Widerspruch der Anschauungen. Und hierin liegt die 
ungeheuere Gefahr, daB, je nach der Einstellung des einzeInen ah, Ver
treter des Unantastbaren, Alten und Ewiggestrigen oder als Vorkampfer 
des grundsatzIieh Hevolutionaren und Umstiirzlerischen, er sich nicht 
zur unparteilichen Klarheit und lIur reinen Sachlichkeit durchdringen 
kann." So sagt Reg. Baurat Hudolf StegemanTl in Reinem Berichte 
tiber dieZieIe unddie Tagung des Deutschen AUHtH:huS8e", fiiT" wirt
schaftIiches Bauen im September 1928 in l\Itinchen 15 ). end mit 
diesem Ausspruche ",chIieBe ieh dieses KapiteI iiber die Orientierung 
des 1 ngenieurs im Wirtschaftsleben unserer Zeit. 

Der Ingenieur als Wirtschaftsfiihrer 
Schon zweimaI (siehe S. I und S. 4) habe ich in dicscm Buche das 

vergIeichende BiId berufen, wonaeh die Teehnik zllr WirtHchaft im 
Verhaltnis stehe wie der Huderer zum Steuermann; das en;te }[al gab 
ieh hierftir die Begrtindung, daB dies deshalb so sei, weil tiber dem teeh
nisehen der wirtsehaftliehe Erfolg steht, weil die Wirtsehaft die Riehtung 
weist, nach der die Technik hinarbeiten muB. Das and ere Mal habe 
ieh aus dem Bestehen dieses Verhaltnisses ftir den Ingenieur die Folgerung 
gezogen, daB er wirtschaftliehe Orientierung winl erwerben mUHsen, 
wenn er nieht ewig bloB Ruderer bleiben will. 

Soweit, so gut; was damit gemeint war, ist wohl klar. Nunmehr 
aber soIl rund herausgesagt werden, daB (lieses treffend erseheinende 
Bild heute gar nieht mehr in dies er einfaehen Form wtrifft. Das Bild
man denkt unwillktirlieh an eine Galeere - ist intel'essantel'weisc einem 
uralten Gesiehtskreis entnommen. ~Wcnn der "Hafen" das Ziel, die 
"Wasserbahn" das gefahrliehe Element des Lebens, "Wind und \,vctter" 
die Widerstande del' Materie, die geplante "Schiffahrt" die Wirtschaft 
selbst darstellen soll, dann soIl wohl cia" "Schiff" (die Galeel'e) die Technik 
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,'erHinnbilden, mit deren Hilfe das wirtschaftliche Ziel gegen alle Wider
stande erreicht wird. Und gerade hier liegt del' Fehler, namlich del' ~Wider
spruch, daD dieses illittel del' aUegorischen Darstellung nicht unserem 
heutigen Gesichtskreis entnommen ist. Es muBte vielmehr ein moderner 
Ozeanfahrer zum Vergleich gezogen werden. Bleiben wir bei diesem Bilde, 
dann steIlt es die Tatsache dar, daB die moderne Technik die V 01'

bedingung unserer helltigen Wirtschaft ist. Ohne sie ware die 
Schiffahrt bloDe Kustenschiffahrt, engbegrenzte Stadtewirtschaft; ohne sie 
ware die Durchquerung del' zum Weltmeer geweiteten Weltwirtschaft un
mbglich. nicht bloB weil die Widerstande des offenen Weltmeeres zu groBe, 
Rond0rn weil die Kosten eines Rudererheeres "unwirtschaftlich" waren. 
DieHes Bild steUt auch richtig die Befreiung des Galeerenruderers von 
del' Fron, die Befreiung des ~lenschen durch die Teclmik, seine Erhehung 
zu den Mbglichkeiten del' Zivilisation unci dcr Kultur dar. Es verringert 
auch die soziale Kluft, die zwischen dem Galeerenruderer und dem 
SchiffHherrn herrschte, auf das heutige AusmaB zwischen Kapitan und 
Reedcr, zwischen Ingenieur und Wirtschafter. Und schlieHlich gibt 
cs sogar die verschiedenen Arten del' Techniker wieder, auf die es mir 
besonders ankommt. Wenn del' Maschinen-, del' nautische, del' Funk
offizier den in erster Linie wissenschaftlich arbeitenden Konstruktions
ingenieur darstellen, so ist del' Deckoffizier, del' Kapitan, del' Typlls 
des Betriebsingenieurs, del' nun kcin einfacher Ruderer mehr ist, sondern 
einer, del' Helbst <las flteller fuhrt. Das ergiebige Gleichnis hat somit 
seine Aufgabe vollauf getan, die Wichtigkeit des lngenieurs in del' 
modeJ'nell \\Tirtschaft zu allegorisieren. 

Bei den zwei Arten des schaffenden Teehnikers, dem eigentlieh 
schbpferischen Kons truktionsingenieur und dem praktiseh wirkenden 
Betriebsingenieur, muB unser Besinnen nun etwas verweilen, nm 
die unten;chiedliehen Bedingtheiten zu erfasseD, die ihrer Tiitigkeit 
zugrunde liegen. 

Del' NatllrwiHsenschafter und del' Kom;truktiom;ingenieur, sie milSS0n 
vor al1ern di0 wisHensehaftlichen Gesetze kennen, die sie, das Kam;alitiits
prinzip verwertend, ihren Zweckell dienstbar maehen wollen. Del' Wirt
Hchafter und del' Betriebsingenieur, sic haben die Ergebnisse des \Vissells 
del' ersteren durch ihr Konnen im schieksalsbewegtell, ieh mochte sagen, 
lebendigen Leben zu verwirklichen. ::\Iag deshalb del' Gelehrte sich 
in seine stille Klause setzen, del' Konstruktionsingenieur sieh am Zeiehen
tifleh eillspinnen, sic bleiben dem ewigen Geiste, der in ihren Werken 
webt, um HO ungestiirter nahe. Del' Betriebsingenieur ab er muB hinaus 
"ins voUe Menschenleben", und zwar nieht bloB als Beobachter, sonclern 
er muB. eH "paeken", damit es fur ihn erst "interessant" werde. Fur 
ihn gilt, um ein weitereH Faustwort zu variieren: "Hier bin ieh }Ienseh, 
hier muB ieh's sein!" Kurz und gut, del' Betriebsingenieur muB die 
psyehologisehen Gesetze so beherrsehen wie del' Konstruktions
ingenieur die naturwissensehaftliehen. I m vValten des Alltags, sowohl 
des einzelnen wie in del' Alltagswirtsehaft ganzer Volker, sind die 
psychiHchen Auswirkungen del' Menschennatur tausendfiiltig zu erkennen. 
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Die gesamte Einstellung des Betriebsmannes muD eine andere "pin 
als die des Konstrukteurs. Er muD gewiD auch unci in erster Linie da:-; 
technische \Vissen haben, denn die Technik geht mit ihren 
8chopfergedanken del' vVirtschaft voran. Nicht bloD del' vorhin 
zitierte Ozeandampfer, jeele beliebige Erfindung tut dies elar. Kur so 
wird er die verschiedenen AusfUhrungsmoglichkeiten iiberblicken und 
dann das die vVirtschaft Bestimmende wahlen konnen. Er muD wciters 
Fiihrer sein, Betriebsfiihrer, d. h. l\Ienschenfiihrcr. Vom Fiihrer seineI' 
.:\Titarbeiter im Betriebe zum sozialen Fiihrer ist nur ein Schritt. Kiemand 
kennt so die l\Iitarbeiter wie er; verantwortungsbewu13t und -froh, arbeits
freudig, die eigenen an fremden Kriiften messend, im Zusarnmcllarheiten 
den Schliissel zum Erfolg nieht bloB, sondern aueh den zum wahren 
Arbeitsfrieden sehend - WCI' konnte ein besserer "Arbeiterfiihrer" 
Kein? Jedenfalls kann del' Betriebstcchnikcr auf die sozialen VerhiiJtnisse 
groBen EinfluD ausiiben, sofeme er hierzu guten vVillen hat, cIa seine 
fortdauernden und vielReitigen Beziehungen zur Arbeit unci zu Arheitern 
eine Fiille von Anregung und Einwirkung -- immer in gegenseitigem 
Verhaltnis gemeint - ermogliehen. Vielleicht wird durch solche ::\Iitarbeit 
del' tiefste Schatten, del' iiber unserer teehnischen Arbeit liegt, die Zer
rissenheit, gemildert, die infolge del' Kampfe zwisehen Arbeitnehmem 
nnd Arbeitgebern besteht. Ieh kann mieh in diesem Buche natiirlieh 
nicht eingehend mit Soziologie uncl mit Sozialpolitik bcfassen, bei den 
Kapiteln Il, III und XII wird noeh eilliges gesagt werelen. Aber solchen 
Geistes einen Raueh sollte del' junge Ingenieur verspiiren, noeh ehe 
er die Rochschule verlaBt. Es liegen ja schon im Studium von Xatur
wissenschaften unel Technik 801che erzieherische l\Iomente, wie dies 
Friedrich Dessauer in seineI' "Philosophie del' Technik"3) des naheren 
ausfUhrt. Es heiBt dort: "Der Naturforseher, del' Ingenieur hat keine 
B~reiheit des Resultates seineI' Arbeit. Sein Resultat ist unabhangig 
von seinen Wiinsehen. Seine Tatigkeit zwingt ihn, in del' Arbeit von 
sieh selbst zu abstrahieren und nul' dem Werke zu leben. Auf anderen 
Gebieten konnen wir uns in tausenden Fallen des Eindruekes nicht 
erwehren, daB del' AutoI' - und nieht nul' im Parteigezank del' Presse 
und del' Politik, sondem auch auf alIen mogliehen Gebieten del' Wisscn
schaft und del' Kunst - offenbar meist ohne Absicht, ja ohne Bewu13tsein 
beweist, was er wahr zu haben wiinscht." Es ist wohl anzunehrnen, 
daB solch eine Erziehung fiir die Geistesrichtung des ganzen Volkes 
von hoher Bedeutung sein muB. "Jeder Staatsbiirger, del' wie ein In
genieur denkt llnd arbeitet, wirkt wie ein Prellstein, del' die Rader 
unfruchtbarer Gedanken abweist" , schreibt Pro£. W. Franz von del' 
Charlottenburger Hochschule und er erhofft hieraus auch fUr das politische 
Leben merk1ichen Gewinn. Del' Ingenieur wird gewohnt, sein leh hinter 
die Sache zuriickzustellen, er ist leichter geneigt, se1bstlos fUr das Ganze 
zu wirken, er lebt in dem BewuDtsein, daD se in Wissen, Konnen unci 
Wirken auf den Schu1tern anderer steht, er ist auf Mitarbeiter angc
wiesen. Del' Ingenieur ist in del' groBen ':\1ehrzah1 schon rein berufs
maBig technischer Mitte1smann zwischen Unternehmer und Arbeiter 
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unci deshalb "berufen" zur Vermittlerrolle, zur Schlagung der sozialen 
Briicke. lch mochte hier schlie13lich unseren Altmeister C. v. Bach 
zitieren: "Ich muBte zu meinem Bedauern wiederholt feststellen, daB 
die Fremdheit des Fuhlens und Denkens zwischen dem Ingenieur und 
dem Arbeiter auch heute noch ubergroB ist, und daB die Klassengegensatze 
in voller Schroffheit noch vielfach in den Kopfen - und in den Herzen -
sitzen. Das muB anders werden. Wir Deutsche miissen ein kompaktes 
Ganzes bilden, aUe Schichten des Volkes mussen zusammenarbeiten 
uncl in der gleichen Richtung ziehen, damit unser Vaterland aus seiner 
Xot herauskommt. Statt uns gegenseitig zu bekampfen, mussen wir 
clurch gemeinsames Zusammenarbeiten moglichst hohe Leistungen 
zu erreichen suehen. Jeder gebildete Deutsche, insbesondere der Ingenieur, 
hat die Pflicht, claB er auch innerlich die richtige Stellung zu seinen 
::\Iitmenschen, insbesondere zu den Arbeitern gewinnt; die Gesinnung 
ist das ::\IaBgebencle. Je spat er diese Erkenntnis durchbricht, um so 
schwerer wird die Not werden, durch die unser Vaterland hindurch muB"*). 

Es liegt gerade im Wesen des Baugewerbes, daB der praktische 
Betriebsingenieur noch inniger ins Wirtschaftsleben hineinwachst, 
indem er zum Ingenieurkaufmann wird. Die Zusammen- und Nebell
einanderarbeit von Kaufmann und Ingenieur, wie sic in den meisten 
Industriebetrieben sich findet, Hnd wo in der Regel der Kaufmann den 
hoheren, bestimmenclcn EinfluB ansiibt, sie wird im Bauwesen zumeist 
durch eincn einzigcn "'\Iann, den Ingenieurkaufmann, geleistet. Das hangt 
auch zusanunen mit dem schon Gesagten uber den Unterschied von Bau
unci echter Industrie. Die Beherrschting des stets wechselnden, selten 
ein vorhergegangenes Beispiel volliger Gleichheit findenden Geschafts
falles und der zu seiner Bewaltigung jeweils notigen Technik ist absolut 
notwendig, um den Fall wirtschaftlich iibersehen zu konnen. Was fur 
die Industrie eine einmalige Problemstellung ist, die Initialeinrichtung 
del' Anlage, das wieclerholt sich im Bauwesen bei jedem einzelnen Baufalle. 
Die Ka I k u I at i on jHt au;; allen diesen Griinden eine derart schwierige 
und vcrantwortungsvolle, die Nachkalkulation derart verwickelt, daB 
einerseits del' Kaufmann allein, der sich nur auf die Informationen ange
stellter Ingenieure stiitzen miiBte, in der Entwicklung seineI' voUen 
Tatkraft gehemmt bleiben muB; anclerseits verlangt die Summe all 
dies er Kenntnisse bei ihrer Verwirklichung ein solches ::\1aB von Ver
antwortung, EntschluBkraft und Energie, daB solche Naturen die Unter
stellung unter einen Kaufmann nicht vertragen, da sie selbst alle jene 
Eigenschaften besitzen, die den Kaufmann, den Unternehmer, den 
Industriellen auszeichnen. Auch in offentlich-rechtlicher Beziehung 
ist die Tatigkeit im Bauwesen mit weitreichenden Verantwortlichkeiten 
in zivil- und strafrcchtlicher Hinsicht belastet, so daB in Osterreich 
die Ausubung des Baugewerbes an eine Konzession gebunden, sonach 
dem konzessionierten Baumeister und dem behordlich autorisiertcn 
Zivilingenieur vorbehalten ist 16). Alle diese Grunde formaler, technischer, 

*) ZeitHclir. d. VPl'. Dtseh. Ing. S. 1010. HJ20. 
80(,,";l'1',lhlulH.,tripl)slchrc 
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wirtsehaftlieher unci psyehologiseher Natur ergeben im Baugewerbe 
die Regel, daB die Fiihrung des Gesamtbetriebes dem Ingenieur obJiegt, 
del' seine }<jntwieklung vom wissensehaftlieh gesehulten Konstruktions
zum praktisehen Betriebsingenieur uncI von diesem J\um Ingenieur
kaufmann gefunden hat. 

Wenn es also in gewissem Grade riehtig ist, daB das Bauwesen 
an sieh aus inneren Grlinden sozusagen eine Industrie zweiten Ranges 
darstellt, so ist es in Hinsicht auf seine Fiihrullg an die SpitJ\e einer 
Entwieklungsriehtung getreten, die unbedingt jene del' Zukunft sein 
wird, wo del' Beherrseher del' die Wirtsehaft bestimmendell Teehnik, 
wo del' lngenieur aueh del' Flihrer del' Wirtsehaft sein wird. Nicht 
bloB im Bauwesen, sondern bei vielen anderen lndustrien, die si eh hoeh
entwiekelter Teehnik bedienen mlissen, ist dies heute schon del' Fall. 

Vom vVirtsehaftsfiihrer ist del' \Veg nieht mehr weit zum Staaten
fiihrer. DaB del' Priester, del' Heer-, del' Mensehenflihrer (Politiker) 
zu Staatsfiihrern wnrden, ist uns eine langst \'ertrautc Tati:mche. Die 
Zukunft wird den immer mehr auf wirtschaftliehen Fundamenten ruhendcn 
Staaten die notige Flihrung nieht vorenthalten kiinnen UIlt! Herbert 
Hoover ist die erste Verwirkliehung diesel' naturnotwendigen Entwiek
lung. 

11. Der Betriebsingenieur und seine Mitarbeiter 
Sozialpolitik uod ihr Werdegaog 

leh sagte schon im 1. Kapitel, Seite 16, del' Ingenieur, zumal del' 
Betriebsingenieur, ist auf Mitarbeiter angewiesen; dies gilt in 
besonderem MaBe vom Bauingenieur. Betriebswissensehaftlieh ans
gedriiekt: die Lohnquote, d. i. del' Anteil, den am fertigen Produkt 
die Lohne haben, ist im Bauwesen, besonders im Tiefbau, betraehtlieh 
hoch. Diesel' Umstand, zusammengehalten mit del' Tat8aehe, daB da8 
Bauwesen einen verhaltnismaBig sehr llOhen Teilsatz del' Gesamtvolks
wirtschaft darstellt, besagt, daB gesetzliehe Besehrankungen hinsiehtlieh 
del' Ausniitzung del' Arbeitskraft sieh im Bauwesen se hI' stark auswirken 
werden. Solehe gesetzliehe Besehrankungen, Einsehrankungen des 
individualistisehen Geistes (I, 3 a del' Tabelle auf S. 7) naeh del' 
solidaristisehen Seite hin bestehen im AI' beitsrech t und in del' sOJ\iale n 
Fiirsorge im engeren Sinne. Viele betraehten diese gesetzlichon Be
stimmungen zur Einsehrankung des schrankenlos kapit1Liistisehen 
Wirtsehaftsgeistes aIs den Beginn einer weitgeheJl(len Sozialreforrn. 
Eine Autoritat vom Range Gust1LY Sehmollers ersieht darin "eiue 
weItgesehiehtliehe Wen dung im Sinne dol' Korrektur (ler sogenannten 
kapitalistisehen Volkswirtsehaft". .Tedenfalls muG del' Betriebsingenieur 
Hie im Hauptsachliehen kennen, und gestiitzt auf die bisher gewonnenell 
Einsiehten in Geist un<1 Form unserer \Virtsehaftsordnung, wird d('I' 
Werdegang ihreH EntHtehens Ilnd del' Crnfang ihI'e;; B('stehen>' Pl'ilohtl'm 
Interesse hegegnen. 
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.\Iil .11'111 KapitpI ,.Arlwitsreeht'· und .. ~ozialt' Fiirsorgp" betrden 
wir pin Tl'i1W'biet (\I'!' ~oziologi(', zu tleutseh Gpsellsf'haflNwissensehaft, 
allf w,·lehpw trotz wirt><clmftlif'h-er Au~wirkungell doeh nieht del' Geist del' 
'Yift~dlaft :tll('in und ab~olut herrscht. ~ondern wo die Bezip1lllllgen del' 
IllPIIRchlit'llCH EinzelwPRPn in ihrelll zwP('k l){'wuBten ~usallllJlenle ben. ill 
ih]'cr gespllschaftlielten ,Tneilligllllg geordnd wenlell. Diese geselIschaftliehe 
\'Pfcilligung vollzieht "iell i III HallllH'1l dcs S t a at (' s, d('1' hierfur clen Ausd]'uck 
Ilaeh inw'n lhm·h ,;pin!' !L\llofitiirp li!'wal1. nach auBen durch sein!' Abgc
schlosscrtilPit dar,;lp1I1. Di,' lIauplaufgabp des Staate" ist es, die \Vohlfahrt 
seineI' G1ip<i(']' Z\l fiirdpI'll, \lnd diPR(' A ufgnbp l)('zuglieh der materipllen Seite 
ist d(']' UI'W'llRlalld s(·ill(,], ~ozialpolitik. De]' Grundgedanke del' Sozial
polil ik. ~('hutz dps Schwiieherpn g('geniiber ci('m Stii]'ker!'n, ist in vielfadwr 
\V('is(' sellOll i w nl1 ('Il d I' U t s (' he Il i~ (: e It t e Y('rwirk1icltt. 80 wC'ist da~ Arbeits
veri ragsreeht yide ~iige anf, di(' llieht dem riimisehpn Hccht l'lltstamlllen, 
(la" irn DiellRtvertrag nul' pinl'1l l'('in seh\lldl'eehtli('IH'n Vertrag erbliekte, 
wiihrend im d('\lh('hpll He('hl de]' persoJl(m- und ~ehulUreeht;liehe Treu
diPI1Ktv('rl rag ('iw' (}('Ill('ill~c1mf1, yon Arbeitgebpr und Arbpitnehmor 
erzpugte. ;-)owohl illl J)i('IlKt,'prtrag~1'e('ht(' deR deutsehon al~ auch des ostr-r
]'Pichis(' hpll biirgprlidlen (;es<'1 z bu('iles *) siud diese deutsehreehtlichen 
Grundsiit z(' weitgeh('nd beriif'k~iehtigt. Aueh dip Idee del' Krankpn- unrl 
lJnfallv('r!dztenfiinwrge bzw. die Idee del' Sozialversieherung ill ihrer auf 
\' ereiuigung gegriindd.en \V cehselseitigkeit laJ3t das Vorbilrl rlpr Brnder
laden, (}e~dlen- HIl(l Gildekass('n und cles d('uts('hell G(~no~s(,U8ehaftswe"ens 
('J'kennell. Dcm IptztNen ellt~tamTll(,1l :Luch da~ Orgallisationsrecht lllit den 
BerufsYl'reillcn, Bd ri('bsrii 1t-u, ,\ rLwil sordnullgell, KollnktivYertriigel1, 
Arbeitsge]'iehtsbark('il. ;-)('hli('ltt \lug und Arbeitenwlmtz. Pur uns Heutige 
tritt die :-;m;ia Ipolitik am <111gl'ufiilligRt pn in Er~eheinung in dpm Bemiilten, 
,lie (~cg'l'll"iitz(' zwiNchell den ,.;ogenallnten besitzenden Kla1'sen und deIll 
sog('nanllten yi('rt('n ~tand(', den Arbeitern, im Rahll1l'll des gegebenen, 
dllreh Evolut.ion sieh iindernden "Tirtschaftssystems uud auf del' Grundlage 
del' bestehenden unrl auszugestaltenrlcll Reehtsordnung zu mildern. 

In diesem Sinne besehen, liegen die Anfiinge der staatliehell Sozial
politik meh]' als ein halbes .Tahrlmndert zllruck. Am 10. !\fiirz 1877 braehte 
die ZentrulOsf!'aktioIl ,lu!'eh Uraf Galf'T1 (la8 erst(' Arbpiterschut.zge"etz 
illl (h'utsell('ll i{(·i,·I.stag pill. Di(' '-011 BiRmarek vf'rfaf.lte Botsehaft Kaiser 
WilhellIls vow 1. ;';oyc'rnlwT' 1881 gab di(' grof.lpn Riehtlinien an, WOllad 
.,die I1eilllllg del' Rozialf'n Sehiiul'llllieht auss('hlief.llich im \Vege der Repression 
wzialdemokratisehcr "\ usseh reitungPll, Rnndern gleiehmii Big auf dem d'lr 
positiven Forderung des \Vohles del' Arbeiter zu snehen seiu werde'·. 
Die politis!'ilOn .\lnmentl', die hierbei mitwirkten. "ind, wie man sil'ht, un
gpsl'l]('nt bel.ont. In dit'selll ZusamJlll'llhange ist es nieht uniteressant zu 
erinnenl, ,laB de]' ('J'sj;p AnlaB zu dern Konflikt zwiRehen B i s III arc k Hmi 
seine m I1Pll('n K aisPJ' (\\C i I It dill l[.) in den "Arbei1.l'I'l'rlasscn" des letztl'I'en 
\'om Jnnunl' IS!JO Jag. em zu z('ig('n. wie weithin damals SellOll diese Dinge 
reichten. Bei l'rwiihnt, daB (ler f'1'8t(' dip~er kais(']'liehen ErlasM' piue S oz i alp 
Konferenz del' .\liie11te. (1(')' zwpite .. auf Basis geRundPI' uurl sittlieher 
Grnnrisiitz(, del' Arlwit" ciu (}('Rr;t z ankillUligte, gemiif.l weldll'll1 die Arbeite1' 
.,durch eigellc \'el't.rntcr an dp!, i{f'gl'lullg g"Illf'iusamer Dinge lwtpiligt werden 
sollcn Zllr \Yahrllclulllmg ih]'('l' Intpl'('ssf'U hf'i \T prhandlungell ll1it dpTl Arhf'it
ge})('rn ull,1 den Orgtlnf'1l (ler Regierung. Hill illllPll dpll f]'ei(~ll Ullrl fri('dlil'lJell 
~\.HR(lrHCk ihr!'!' \\Tiill~('he Zll P!'miiglil'![('n". IIin p],Reheillt. rip!, Uedanke 

*) f)~t'" d(,llt"'chc iIll folg'pnilf'll IIlit U.O-.13 .. da~ i) . .,tcrl'eichb('h(~ lnit a.h.f-LB. lwzeiehnct. 
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eles wgt'nannten Betrie bsrates woltl ers(lIlalig VOI' alle \\'Pit hill
gdt'gt. 

-lm iisterreiehisehen Herrenhau15 erstattete Uraf Uustav B lo III e illl 
.Tahre 1885 das Referat ubt'r den zehnstiindigen Hiicltstarbpitstag, aus delll 
das Abgeordnetenhaus dann den Elfstundentag machte. Xach delll Ries('ll
streik del' Dockarbeiter in London, den del' "Arbciter-Kardinal" ~Ialllling 
durch seine Vermittlung geliist hatte, folgten die ersten marxistischen:\lai
feiern des .Jahres 1890 mit dpn Demonstrationell fiir dpu Achtstundt'ntag' 
und 1891 die beruhmte Arbeiter-Enzyklika Leos XIII., " Rt'rum novarum". 
All dies sind letzten Endes die auBeren Erscheinungell del' Bestrebungl'n 
del' modernen Gesellschaft, den Gemeinschaftsgt'danken gegeniiber dem 
Liberalismus und seineI' Ethik wieder zum BewuBtHein zu brillgell. D(>]' 
Gedanke brach sieh immer mehr Bahn, daB das Arbeitsverhaltnis sich nicbt 
ersehiipft in del' Arbeitsleistung einerseits und in del' Lohnzahlung anderseit~, 
Bondern daB jedem Arbeitsyertrag wesenhaft und notwendig Verpflichtullgell 
inllewobnen, die auch, ohne ausdrueklich hedungen Zll sein, aus del' Person-
lichkt'itswiirde des Arbeiters sieh ergebell. -

Die ganze folgende Zt'it und iusbesonder(' nach dom Krieg ist seiten~ 

vieler Staaten eiue rege soziale Gesetzestatigkeit entfaltet wordeIl, und dies(']' 
ProzeB del' sozialen Formgebung ist noch lange llieht befmdet, ja unR i~t 

no ch nicht einrnal das geistige Erkemwn und Durchdriugell dieses Prozess('~ 
geiaufig. \Vir fangen erst langsam an, die objektive GesetzrnaBigkeit dpl' 
sozialen 'Yelt urn uns zu begreifen. 'Yir stehen ebpn in der Uberschneidung 
zweier Gedankenwelteu: dpr individualistischen uud der Rozialen_ ,,'Vir. 
die wir das Problem uUll die 'Yege Zllr wirtschaftliehen Rationalisierung 
so sehnell und so treffsicher erkamlteu, wir sehen Ulw'r Denken hinsichtliell 
del' Soziairationalisierung milhsam und schwerfiillig I"eincnW('g 8UeLPll *). 
Dips hat, wie schon frilher dargptan, spinen Grund darin, daB es sieh hip], 
llieht allein Ulll an den Kausalupxus gebundene Probleme handelt, sOJl(lern 
daB das Wirtsehaftslebt'n schicksalsmiiBig unter sozial-ethiRcher Einklalll
merung ablauft, die soziale Verbulldenheit und die siunvolle Gliederung 
des sozialen Ganzen aus einer absoluten, transzendenten, letzten rnenschlichen 
Zweekbestimmung erflieBt. .Jedenfalls ist eine dauernde Befriedung unsert'~ 
GespllsehaftsyeThiiltnisses nul' im SinIl pj,llischer ~ol'men, in"besollden' 
einn llOhen (ioreehtigkeit. miiglich17). 

\Vir Techniker mussen den Erselwinullgell diesps I'rozl'ssPS uufrrwrksalll 
und, als Techniker, parteilos folgen, bestrebt, das Gutp anzuerkennoll unci 
dessell bpwuBt, daD das Unzulangliehe damn nicht der Teelmik an sich 
zugehort, sOlldern der mit der Technik zwar organiseh Yerkettetell, ab('1' 
logiseh yon ihr zu trellnendell 'Virtsehaft und del1l mit beiden hpute uoeh 
t'nge verbundenen 'Yilh~n zur ::\[acht, del' von dem augenscheilllil'h iibl'J'
wundenell Liberalismu,.: als IIauptgrund alIes nwnschlid1811 llnd dalwr gespll
schaftliehen Geschehens a1H'rkannt gewesen war. 

Die SUlllnH' del' Existenz des EinzelIllt'nschl'll wird durch spin V ('1'

miigen bestimmt, wobei das 'Vort "Vprrniigt'Il" sowohl in Hf'inem ur~pl'iing
lichen Spraehgehalt a18 auch in seint'r wirtsehaftlichen Bedeutung zu bl'
denken ist. Daf\ wirtschaftliche Vermiigt'n dpf\ Arbeiter~, da~ sein kultuI'ell('~ 
Vermiigen erst ermiiglicht, bosteht im allgt'lllC'int'u nul' au" seiner Ar b pit,,
kraft. Es jst ersichtlieh, daB dieses "Vermiigen" im Gegensatze ZUlll 

"Kapital" auch bt'i seineI' viillig rationellfm Verwendung organif\eh dUf('h 
das Altern nud den Tod langRam, sicher und restlofl aufgpzehrt wir(l. Zudelll 

*) l\ach Dr, Giitz Brief" ('hal'lottenlmrg. 
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i~t die~e~ Vl'rrniigen ein sehwerer zu erfassendes und zu sehutzendes Heehts
gut als ein dingliches bewegliehes odeI' unbewegliehes Eigentum, wie z_ B. 
das Kapital. In den BpsOlHlprheiten des Stoffcs lipgpn die Schwierigkeiten 
fiir (lie sozialp Fiirsorge, welehe Sehwierigkeiten irnmer mehr und so weit 
aIs tunlich zu uberwindpn, die Iptzten 25, und insbesondere die letzten 10 Jahre 
das Bestreben del' Beteiligt('1l gewesell ist. 

Sozialfiirsorge 
:\fit Upzug auf d(,1l ~('.hutz del' Arbeitskraft des Arbeiters glipdert 

~ich die Fiir~org(' (l('s Staates iu mehrere Zweige. Solange diese Arbeitskraft 
ungpsellllJiilprt yorhaudeu ist, soIl mit ihr nieht Haubbau getrieben werden 
unt! ~ie soU ihren pnt"prechenden Lohll finden; dies{'m Bestreben dient das 
.,Arbeitsreeht" illl weiterell Sinne. Sowohl das Gesetz uber den Acht
~tundentag, als aueh das Betriebsriitegesetz und auch die Kollektiv
vertriige beIIluhcu sich, den Erfordernissen zu gellugen, die in Hinsieht 
anf die Pprsonliehkeitswunle des Arbeiters zu wahren sind. Angelpunkt 
der Kollektivvertriige ist jedoch no ch illlmer die Lohnfrage. Diejenigen, die 
,;ielt IIlPhr fur Sozialpolitik interessieren, wissen, daB nach der Lehre des 
:\Iarxislllus der Lohn del' moglichst gedruckte Preis fur die Arbeitskraft 
de~ Arbeiters ist, und daB auf dem ".\Iehrwert" del' Leistung gegenuber 
dem Lohne diese Theorie beruht und darin das Ganze der sozia1en Frage 
erbliekt. Die heutigen Lohnvertrage seheinen IIlir illl allgE'lIleinen zwei 
wesentliche Mange1 zu besitzen, und zwar diE' Fe~tsetzullg {'ines .\1indest-
10hnps oline Festsetzung einer daUlit Zll bezah1ellden 1Iindest1eistung und 
die Zll gpringen Dlltprschiede in der Lohnhiihe zwischen gelerntE'n und un
geierntell Ar1)('itprn. In letzterer Hillsieht ~eheint sich jedoch sehon langsam 
eine l~ikkkdlr zu den Ansehauungell und Spannungen del' Lohnhohen zu 
t'ntwirkdu, die vor delll Kriegsende be8tanden haben. In diesem Zusalllmen
hange solI aueh auf die Lehr1ingsfrage hingewiesen werden, die fur den 
Arbpiter die Ermogliehung der Erlernung eines besser entlohnten, ihn viel
leicht aueh mehr befriedigenden Handwerkes, fur den Arbeitgeber die 
Schaffung des uner liiJ3lichen gesehulten ~ aehwuehses bedeutet. 

D,~r wirtsehaftliche Gegenpol zu del' dureh Lehrlingsehaft veredelten, 
ungesc!uuiilprt yorhandenen, auf dOll A rl)('it~markte unter "einen gesetz
lielHm Regdullg('1l auch willig angebot(']]('ll Arbeitskraft, dnr grausallle 
Cegrnpol hierzu ist die Unmoglichk{·it, Arbeit zu finden. Die erzwnngene 
Arbeits10sigkeit ist die in ihreu okonomischen Folgen hiirteste, in ihren 
kultnreIlen \Virkungpn sehiidliehste BE'gleiterseheinullg unseres heutigen 
Wirtschaftssystems. 7.:war auch in wirtsehaftlich glucklicheren Landern 
\"(JrhaJl(len, ist die Arbeitslosigkeit in den dureh die Kriegs-, besser gesagt 
Friedensfolgen am lllej~ten betroffenen Staaten zu einem Dmfange gewaehsen, 
daB die dalllit n'rhundenl'll Probleme nicht bloB zwingend gesetzliehe· Ein
griffe erlwischtPll, Hondern den Gipfel unsereI' sozialen Sorgen darsteIlen. 

Die sozialethischen, 8Ozialpolitisehen, sozialiikonomisehen Folgen del' 
Arbeitslosigkeit, wozu "ich irn FalIe Jugendlieher die sozialpiidagogisehen 
noch als Sond(~rproblem anreilwn, werden durch die bestehenden Gesetze 
alIerdings nur w"uig goniidprt. 

Die behordliehen :JIaBnahnH'u besehriinken sieh vorliiufig auf eine 
I{eg(~lnng der Arbeitsyermittlung ulld, wenn eine solche unmoglich, 
auf ,·inp Arbeitslospnunterstutzung. Der gesetzliehe Arbeitsnachweis 
ist piu wnltlgC'lll('iuter Ver8ueh, Hiirten unci V"ngerechtigkeiten, die yor seiner 
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Einfuhrung bestanden, zu vPrIlleiden; wip bei ~() viplen gpsetzlidwll \'01'

sehriften sind hier jedoeh neup Hiirten und Lngerp('htigkeitpIl die Folgf'. 
Die dureh die Arbeitilvermittlung gegebene AussehaltUlIg aus dem in(li
viduellen \Yettlwwerb. dif'se pI"zwung('ll(' enmiigliehkf'it, sein ltartes (}eschiek 
beeinflusspll zu kiinnen, fiihrt b('im Fphlpll eineR fast iiberlllellsehlich llOhen 
G('meingf'ist es unci Gereehtigkeitssinm's Zllr ~("h wersten Demoralisation. 
Aueh eine ~{'benaufgabe des Arbeibwwliwpi8es, die Sehaffung statistiseher 
Daten, wird nul' jwi genaupr \ViigllUg df's ZiffnllPrgdmisses geleistet. E8 
soll hier ausdriicklieh allf'rkannt werdpn, daf.l PH gnadp im Baugewerh(· 
dem eintriiehtigf'n Zusalllmenwirken del' Arbcitgpbn uwl -Ilf'llllwr gelungen 
ist, durch die Praxis. beilonders durch namcntliche Anforci('rllng, dipse Hiirtf'll 
zu mUdcrn. 

Fiir die seluecklie1w Zeit del' Arbpit,.;losigkeit oder, entspredH'ud delll 
Stande unseres Volksvermiigens, w('nig~t('ns fill' einell Toil diesel' Zeit, ~oll 

del' davon Betroffenp uuterstiitzt werdell, Dies gPRchieht ciureh die AI' bei b
losouversieherung. ~Iit dem ihr zugrund(' liegpwiPI1 sozialpoliti~chpJl 

Gedanken begeben wir un" auf pin neut's (;pbid (!r'J" Rozial(,1l Fiirsorge, auf 
das del' sozialen Versieherungpn. 

Vom wirtschaftswisspuschaftliehen Standpunktp aUk silHl aIs S () Z i a 1-
yersicherung im weitesten Sinne rips 'Yortes zu bezpidlllen alle au[ Gpgcn
seitigkeit beru}wnden wirtschaftliehen V pranstaltuugen, die del' Deekul1g 
zufiilligen und sehiitz baren Vermiigens bedarfs notleidendn Beviilkerungs
schiehten dipneu 18 ), Dip Grundidep der Sozialversieheruug ist in dol' Ein
leitung zur Begriiudung des prstpll deutsehen Sozialn'rsieherungs-GpH{Jtz
mltwurfes ciargdegt wie folgt: 

"DaB del'S t aa t sich in hiilH'rPIll :\laf.l als bisheI" spillPJ" liilfsbodiirftigen 
~Iitglipder annehme, ist nicht bloB eilw Pflicht clPI' Illllllallitiit Illld cll''' 
Christenturns, von wdehmu die staatliehen Einriehtuugr'u durdHlnlllgen 
seiu sollen, soudern aueh eine A uf ga bp s t aa t ser h aIt ende I' Poli t i k. 
welehe das Ziel zu vprfoIgen hat. auch in den bcsitzIospn Klassell del' BI'
viilkerung, welehe zugleich die zahlreichsten und am wenigstell uutprriehtetpu 
sind, die Anschauung zu pflegen, daB der Staat nicht bloB eine notwendige, 
Bondern auch eine wohlUitigp EinI'ichtung sei. )/;u dem End{J rni'tssen sip 
durch erkennbare direkte Vortpilp, welchp ihnen dureh geketz
geberisehe ~laf.\rpgeln zuteil werdf'll, dahiu gpfiillrt wprdell, dpn Staat 
llicht als eine lediglieh ZUIll Selllltze <In hp~~pr ~it uiert Pll KJaHRPIl del' U('~('Il
sehaft erfundene, sondprn als einf' andt ihrpn Bediirflli"~('1l ulld luten',.,,.,r,n 
dienende Institution aufzufasSell. 

Das Bedpllken, daf.l in dip (~psdzgl'bung, wenll sie dips(,~ ZiP] verfolge, 
ein sozialistisehe~ Elnnent piugdi'thrt werrie, dad Yon dpr Bdrptung 
dieses \Vegps uieht abhaltPIl. Sowpit die~ wirklieh dpr Fall, haIHlplt e,.; sieh 
nicht urn etwas ganz XC'Hes, sondern nul' Hill piw,\Veit('f"('lIt wieklung dr>r 
aus del' christ liehen Gesittung erwachspnell IllOrlPI"IlPJl Staatsid('(', uaeh 
weleher dern Staate nebpll d{'r ddeusin'll, auf dell SdlUtz bestdwu<ier I{('('!ttn 
abzielendell, auch die A ufgalw oblipg(, dllrell zw('eklllilBige Einriehtungrn 
und durch Verwpn(itlllg (in zu seiuf'r Yerfiiguug f'tplielHipu 'iit,td dpr (~e"arllt
heit das \Vohlergf'hpIl allpr Reiupr :\Iitglie<ie]' Illlrl nalllPlltlieh tier 
sehwacllell unrl hilfsh('diirftigPJl positiv zu fiird"l"IL In dir'sPIll Sillll(, sehlief.\t 
nalllelltlieh die geset zlie}w }{egf'lung del' Annpnpflegp, wPleh(' dpr Illo<lerlll' 
Staat im (ipgPllsatz zn d('m des Altprtullls IIwl il('s .\Iittl'lalt<'rs ab ('illc 
ihm oblif'gp]](lp Aufgabt, allPrkellllt, ('iu ~ozialisti~(']lP~ ~1()]IlPllt iu "ir'h, Hlld 

in \YahrIH>it handdt-ps ~ir'll lwi dpll ~laf.lllaIIllIPll, wpl('lir' znr \'r'J"lJ('s~er\lJlg 
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dtH Lag(' <l('1' h('~itzlo~en Kla~ii('n ergriffell werden konYll'Il, nul' urn 
cin(' W(~itm(,lltwieklUllg- del' Idee. welche del' 8taatlicli('u Armcnpflegc zu
grlln<1e liegt." 

Sozialversicherung 
Di(' SO)lialn'r,,;iehnllllg i~t eine Zwangsv('rHicherung. uud zwar 

he~teht ein Zwang 1. hiw-,i .. htlieh del' Artpn d('r Versi('herung. 2. hinsiehtlich 
del' versichcrtell Pt'I'ROllell. :3. hinsielttlich del' Versicherungstriigpr (Vpr
sichcrung~an"talt!~ll) UJl(1 .t. hinsichtlieh del' V pr,;ichcrungsleistungen_ 

Die Roziah'PI'"i('herllng i,;t iiffplltlich-rechtlichen Charakters, was sich 
dal'in :iuDert. daD ",ie bpi Zutreffeu dpr gesdzlichen B(~stimmungen von selbst, 
auch gegen <i('1l \Villen de~ Zll Versicherndeu und auch ohne Anmeldung 
des hierzu verpflichtet('ll A rheitgebers in Kraft besteht, und z. B. bei del' 
Unfallversiehpfung sogar llicht er"t auf Antrag des Versicherten, 80ndern 
alltomatisch die Vmsichnullgsleistungt'u einlOst. Dpr Arbeiter, nebenbei 
gesagt auch dpr Angestdlte. lIlul3 versiehert sein gegl'n die wirtschaftlichen 
Folgen rnphr odpI' mind('l' vorlihergl'llendpr odeI' daueI'nder Einschrankungen 
seir[cr Arl)('it~kraft dureh Krankheit. Unfall, Arbeitslosigkeit und 
neup~tens auch dun'h Invaliditiit und vorgpruektes Alter. Die Stutzung 
des wirtschaftlieh ;-\('hwaehcn geschieht durch eigene Behorden und An
"talten durch H('l'auziehung einps llloglichst groDen Kreises BeteiligteI' 
auf gesetzlieher ~rundlagp. Hierdurch wird del' kategorisehe sittliehe 
Impprativ del' lIitfe fUr den Leidenden vermoge tipr Staatsautoritiit gpsptz
licll(' Vorschrift und ethiscllP odpr privatr('('htliehe Anspruche werden Zll 
iiffent!ich-J'('chtli('h"n gmna(' hI". Di(' g('wiihlt (' Form del' Versicherungen 
stellt sich al~o al~ iHfentlieh-r,'C'htlieher Sparzwang mit Riskenausgleich auf 
mogIich~t breitpI' Basis uuter Beizielmng del' Arbeitgeber, del' AI'beitnellluer, 
offentlielter Y('rbande und aueh des Staate" dar. Die bezugliehen Gesetze 
regeln den Umfang dpr Yersicherungspflieht, dip Hohe und Aufbringung 
del' Beitriige, die 8('haffung und Betriebsverwaltung del' Versicherungs
triiger (Versicherungsanstalten) unt! die Hohe und Dauer del' Beihilfell 
und Unterstutzungen. Daraus ergibt sich dip weitreiehende wirtschaftliche 
Bcdeutung del' Sozialversicherung zuYorderst durch materielle Forderung 
del' Arlwitprsebaf(, durch ('illP h;vgienis('hp BesserRtellung derselben-, 
llnd zwar uieht .. r~t illl Fall pillgptrl't(,llPr KraukIteit, UnfallveI'letzung odeI' 
InvaJiditiit. ~olld('nl auell vorheugpnd dun'It Berufsberatung uud 
i::lchad('1l ,'('rh i[tung. Letzt·('n Endes erfahren auch die sHtlichen und 
geistig('n lutpres~en dpr Arbeit('rsehaft eiue nicht zu ubcrsehnnde 
Forderung. \Ycnn alle dipse Umstiinde eine Erhaltung und Erhohung del' 
Arbeitskra[t erreichen sollen, so muD dies auch del' Arbpitsleistung und 
damit all('h <1('n Arbeitgpbern zllgute kommen. GewiD bedeutpn die Ver
sich(~rullg-~Jwitriig-p l'iue nicht unbedeutende Belastung dpr Yolktlwirtschaft, 
und lllall [[('Illlt <il'~halh dip Bozialn'miclH'rlmgbeitriige haufig soziale 
LaRten. \/an (larf hierJwi nul' dPR wirklich rpproduktivpn Anteiles del' 
Ausgahpll fiir die Soziah'er~i('herullg lli('ht Y('rgessen. Del' Arbeitgeber 
muD aueh hilligerwl'ise bedenkell. <la 13 er PiUPll bp<ieutelldml 'reil del' sozialen 
Lasten auf daR A rlwit Rprodukt. ~ollJit auf den Kiiufer zu iiberwiilzen in 
del' Lage i~t. unt! daD oIm(' die Antpile del' Arheiter an den Versicherungs
beitriigell die Liillll<' UIll ,,0 vi,,] hiilJer wiirPll. oluH' daD die8e :\leltrlOhne 
dell \'olkswirisehaftlich ge;;ullcl('ll FurRorgl'lIweck('n zuflieD('1l wurdell. Im 
(;egclltt'il. dip llieht melt!' hpfiir~orgie Arhl'it('I',whaft wiirdp mu' Spitalf'
und "\ l'Ill('llpfl('g<' '[1'111 St aat ('. tlPlll St<'lH'rtriign. ([Pill Arb .. itg-phpr lloeh mehr 
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ZUI' Last fallen. So besehen, erschpint die Versiehel'Ullg als die yolkswirt· 
schaftlich rationellste Art del' Fursorge. GewiB sind dell! Arbpitgebel", d('1" 
heute nUl" rnit den rationellsten :Uethoden seines Produktiollf'gebides-leishmgs. 
fiihig bleibell kann, die bureaukratischen Amts· und Arbeitsvorgiinge dc'r 
\-ersicherungsanstalten, namentlirh del' behordliehen, ein DonI im Auge. 
den auch viele Arbeitnehmer schmerzlich empfinden. JedenfalIs ,lind die 
\-erwaltungskosten diesel' Institute unrnit telbar den Fursorgezwecken ent
zogen und jedellfalls sind sie mehrfach holwr al" jene del' Betriebskrallkell
kassen. Bei del' Kompliziertheit del' 11aterie, bei dew Umfange des \Virkungs
bereiches werdell jedoch diese Kosten nicht untf'r pin gpwissps 11aB herah
gedriickt werden konnen und auch dies wird nul' (lureh VprpillhpitlicllUng 
und Verbindung (Kassenverbande) erreichbar sein. 

Del' Bereich del' Sozialversicherung ist heute ein ganz ungeheurer, 
milldestens jeder zweite Deutsehe ist ihr untersteUt. Dei einer BeyolkerungR
ziffer von 63 ~lillionen gehoren 24 l\lillionen del' Unfall-, 20 del' Kranken
versicherung an (dazu noeh etwa 15 Millionen }<'amili('llVersieherte), 18 }Iilli
on en del' lnvaliden-, 3 del' Angpstelltpn- unll 17 del' Arlwitslosenversieherung. 
Die bezuglichen Ziffern fUr OstPl'reieh belaufen Hich uugdiihr auf pin ZdlTlt('1. 
Die Versicherungsbeitriige und die Versicherung~leistungen ~telIen dem· 
entspreehend hohe Ziffern dar, und zwar ist del' Gl~samtaufwand fur die 
Sozialfursorge im Jahre 1925: Rm 2373 }Iillionen. Ungefiihr 1 }Iillion Renten 
aus del' UnfalIversicherung sind gleichzeitig im Gang und im· Jahre 1\)26 
wurden Rrn 318 J\1illionen verausgabt. Die ~ettoverwaltungsspesen wprden 
mit 10 bis 12 % angegeben, bei Berufsgrnossensehaften mit del' Hiilfte, 
bei Betriebskrankenkassen wit noeh ·weuiger. Eine wesentliehe innere 
8chwicrigkeit del' Institute bestand in ihrem 'v-prhiiltnis zu den Arzten, 
das nunwehr nach dem Systrm del' organisi(>rtell freien Arztewahl Hieh zu 
befrieden scheint. tberhaupt wird yon Yolkswirtschafteru, ;-)oziologell, 
Psychologen und namentlich von den ~~rztcn auf mannigfaehe Schatten
"eiten des Systems hingewiesen. Steigerung del' Sorglosigkeit, Sinkell del' 
Arbeitsleistung, weil die Arbeitslosigkeit eines Teilrs ihrer Schrecken beraubt 
und die Furcht vor ihr geringer ist, Verringerung gesunden Spartriehes 
und \Vegfall del' bedachtnehmenden eigenen Fursorglichkeit, dagegcn Ver
trauen auf Staatshilfe bei jeder Gelegenheit, Verweichlichullg und Rentcn
sucht, Simulationen. epidemischr; Renteull,vsterie, das sind die Haupt
gefahren, yon denen jeder praktisehe I3rtriebsingl'nil'ur di('H' odeI' jene 
aUt;; eigener Erfahrung kennt. 

Die heikle }[aterie del' sozialcn Fursorge wurde yon Anbeginn bis heutc 
yon alIen Parteien also ein Politikum ersten Ranges beniitzt. Es bedurfte 
(>iner Personlichkeit vom Formate des Fursten Bismarck, Ull! das Gebaude 
Ilicht bloB zu planen, sondern im Verlaufe von neun Jahren ilIl grol.len unrl 
ganzen auch zu erstellen. "Parlamentarische Yerfassungen mit ihrer "tarkl'll 
Ziichtung von Partei- und Klasseninteressen sind meiHt zu groBer SoziaJ
reform unfahig", sagte damals Gustav SchlIlol1er. ::\lan rnerkt dcshalb 
gerade auf dies em Gebiete all en Gesetzell ihre parteipolitische Umstritt(>Ilheit 
an und hierin liegt del' Grund fUr die Tatsache, daB in del' Fii.lle del' gesetz
geberischen Aktionell das Sozialversicherungsgesetz in seinen versehiedenen 
Zweigen viillig uniibersiehtlieh geworden war, so daB eine neue und klare 
Grundlage des gesalIlten Stoffes unabweislich llotwl'udig uud eine ZUsarnllll'U
fassung dringend geboten war. Die deutsehe Gesetzgebung hat flir diese 
Aufgabe teilweise durch das Gesetz vom 14. Juli 1925 und durch das Gespt z 
zur Abiindprullg del' Reichsversil'hprnngsordnung und des "\ngestelItt'n-
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\'crsicht'rungsgesetz('s yom 25. Juni 1926 eine Liisung im Silln einer organii'chpll 
Zusalllltlcnfassung wOllloglieh alIer Versieherungszweige gefunden. X oc h 
\wit PT ist diesp ZllsamIllenfassung in Osterreieh gediehen. 

Bei del' Wiehtigkeit, die ieh del' Stellung des 1Tensehen im Betriebe, 
oesonders ab er im Baubetriebe, beimesse, habe ieh fur notig befunden, 
dem Betriebsingenieur in den vorhergehenden Ausfiihrungen einen 
Einbliek in Sinn, Wesen, Entwieklung, Bedeutung, Umfang, Vor- und 
~aehteile del' Sozialversieherung zu geben; del' sieh naher Interessierende 
findet gerade hierfur eine lange Liste spezieller Literatur. Del' Betriebs
ingenieur soIl nunmehr einen Uberblick uber die Gesetze in naehstehender 
Tabelle und eine kurze Erlauterung jener Zweige del' Sozialversieherung 
finden, die ihm im Betriebe begegnen, das ist die Kranken-, Unfall
und Arbeitslosenversieherung. DaB er in del' Mehrzahl aller FiWe 
selbst aIs ein Versieherter in Frage kommt, steht erst in zweiter Linie. 
Die vorstehenden Ausfiihrungen uber Sinn und Wesen del' Sozialver
sicherllng sollen ihn vielmehr die Erfullung del' ihm zukommenden 
o bliegenheiten in Hinsicht auf Wahrung, Er haltung und Stiitzung 
del' Arbeitskraft seineI' Mitarbeiter als eine seineI' obersten 
Pflichten erkennen lassen. 

Krankenversicherung 
In Deutschland: In Osterreich: 

Letztet: gultiges Gesetz: 
Bekallllt llwehllllg des Reiehsarbeits, 

millistcrs yom 15. Dczember 1924, 
bzw. yom 9 .• J anllar 1026, Gesetz vom 
2;5. J lIui 1926. 

Gesetz yom 22. Mi1rz 192H, B.rUn. 
:NI'. 117. Zllsammenfassullg: Ange
stelIten.Yersieherullgsgesetz vom 22. 
August 1928, B.G.BI. Nr. 232; Ar
beiteryersicherungsgesetz yom 1. April 
1927, B.G.BI. Nr. 125 (nUl' teilweise 
nnd bedingt in Kraft). 

VI' rs icher Il ngs t r ager: 
(Irl so, Laud-, lkt rid),,- (:lIlch fill' 

gesamte Ballb!'trie be), I llllungs-, 
Knappsehafts- ulld freie Kassen, die 
bestimmten gesetzliehen Anforde
rungpn pntspre('hen. 

Krankenkassen, Gebiets-, Genos-
sensehafts-, Vereinskassen unter 
Bundemufsirht, Kassenverbiinde. 

Verpflichtungen des Arbeitgebers, wahrzunehmen durch den 
Betriebsingenieur 

}IE'ldepflieht binnen 3 Tagen mit }feldE'pflieht innerhalb 3 Tagen 
all en satzungsgemiiBen Angaben, ins- mit alIen erforderliehen Angaben, 
besondere der Lolmhohe; Fiihrung der insbesondere Einreihung in die Lohn
Lohnlisten, l\Ieldllng iiber Anderung klasse; LohnlistenHihrungszwang und 
der Lohnhiihe, Abmeldung innerhalb Aufbewahrllng durch 5 Jahre, Ab-
3 Tagen nach Beendigung des Ar- meldung innerhalb 3 Tagen nach 
beitsverhiiltnisses; Berechnullg und Beendigullg des ArbeitsverhiiltnisseH; 
_~bfilhrung der Beitrage liingl-d.f'I1S Berechnung und Abfilhrung dpr 
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nach 8 'l'agen ab ZahIungsn,rpflich- Pramienbpitrage iUllerhaIb 4 "Vodlen 
tung, gewiihnIich monatlieh. 2 Drittel yom ersten Samstag jedes :\IonatR. 
dies er Beitrage kiinnen den Ange- Die Halftp diesel' Eeitragp kann d(,lI 

steIlten und Arbeitern Iangstens bei Versicherungsnehmern Iangstens bei 
der ubernachsten Lohnzahlung abgp- del' iibernaehsten Lolmzahlung ab
zogen werden. Die BeitragszahIung gezogen werdpll. 
erfolgt im Markensystem, erilaItlir h 
bei den Postanstalten, eingekIf'bt iu 
Quittungskarteu (erhaItlich bei d('n 
Polizeibf'hiirden). 

Versicherungsleistungen: 
Diese bestehen in Krankenhilfe, Krankenpflege, KrankengeId, abg('stuft 

uach der Lohnhiihe und wahrend piner gewissen Krankheitsdauer bzw. 
Anstaltspflege, "Yochen- (1\Iutter-) Hilfe, und zwar aIles sowohl fUr den ver
sicherten Arbeitnehmer(in) seIbst, als auch in geringprpm :\Jal.\e fUr ver
sicherungRfreie Angehiirige, Sterbe- (Begriibnis-) Geld. Diesen "Hegel
Ieistungen" kiinnen im Rahmen des Gesetzes durch Satzung ,,:UehrJeistung(;n" 
angefUgt werden. 

Die formale gesetzgebende Tiitigkeit ist in Osterreich mit fiem 
Beschlusse der beiden Gesetze fur die Angestelltcnversicherung vom 
29. Dezember 1926 und fUr die Arbeiterversicherung vom 1. April 1927 
vorliiufig beendet, nur ist dieses letztere in Hinsicht auf den Zeitpunkt 
seines Inkrafttretens an die Erreichung eines festgesetzten "Wohl
fahrtsindex" geknupft. Im allgemeinen spielt sowohl in Deutschland 
wie in Osterreich ein Verschulden del' Krankheit keine Holle, wie es 
auch gleichgii.ltig ist, wann, wie oder wodurch die Krankheit entstanden 
ist. Dies steht im Gegensatze zu den Grundsiitzen bei der Unfallver
sicherung, die nunmehr besprochen werden solI. 

Unfallversicherung 
In Deutschland: In Osterreich: 

Letztes gultiges Oe"etz: 
Bekauutmachung des Reichsarbeits

ministers vom 15. Dezember 1924 
bzw. vom 9. Januar 1926, Gf'setz vom 
2,5 .• 1tmi 1926. 

Uesetz vom 28. Dezember IS,"7, 
R.G.m. NI'. 1, mit vieIen Nachtriigell. 
Zusammenfassung: AngesteIlten ver
sicherungsgesetz vom 22. August 192s. 
B.G.El. NI'. 232; Arbeitel"Ycr~ieh('

rungsgesetz vom 1. ApriIU)27, B.G.El. 
Nr. 125 (nul' teilweise und bedillgt 
in Kraft). 

Versicherungstriiger: 
1m Bauwe~ell 12 iirtIichc Bau

gewerks-Eerufsgcllossenschaften und 
fur Tief- und Ingenicurbauten die 
Tiefbau-Berufsgenossenschaft als 
t)plbstn'rwaltungskiirper del' UlIter
Ilehlller mH gesetzlich festgelegtor 

Ar beitCITersichcrungHallstalt 1Il 

'Vien (derzeit auBerdclll in Graz llnrl 
SaIz burg). (iffentlieh -rcchtIicheAn~talt 
mit einem Priisidenten unrl paritiitisch 
ZllS<11t1lllengesetztcr VcrwaItullg unter 
Aufsicltt de~ Bnnfif'R (BundcHmini· 
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Illt pre»s('tl \'erirctung ueI' Arbpiter steriulll fiir soziale \' erwaltung UIlI! 
nllt pr l{pichsaufsi('ht und Garantie politif;chc Bezirksbphiinlen). 
hir .Iic l'~rfiLllung del' Yerbin(llieh-
kl'itf'll. 

Verpflichtung des Arbeitgebers, wahrzunehmen durch den 
Betriebsingenieur 

Zugchorigkeit zur Berufsgenossen- Anmdclung jPtipr Bptrieb~eroffnllllg 
schaft, Anzeige jPcior Uctriebseriiff- binnen 2 "'ochen bei del' Y(,rsielH'
nung binnell 1 \Voche beim Vcr- rUIlgsanstalt untpr Angabe c1m zu
siehl'rung~alllt des Bezirkes, Unfalls- standigen Krankenkasse. Unfalb
anlwige hillnen 3 Tagen von jedern allzeige binnell 3 Tagcn von jedem 
Unfalk, del' den Tou odeI' eine rnehr Unfallp, del' den Tod odeI' einp mehr 
als 3tiigige viillige odeI' teilwpise als 3tiigige viillige odeI' teilweitle 
Arbcitsl111fi1higkeit zur Folge hat, Arbeitsunfahigkt,it zur Folge hat in 
~owohl an dip lkrufsgenossenschaft :3facher Ausfertigung an die Krankpll
als an uie Ort,;polizpihehiirde, Yor- katlse. Leistung del' Gefahrenklassell
leguug einer ]I; aehweisung, wclehe die zuschlage zum Sozialversicherungs
wahrend eines Rechnungsjahres be- beitragc, derzeit noch Vorlage einer 
schiiftigten Person en und deren Ver- Bereehnung der Hiihe des Versiehp
dienstbetrage enthiilt. Meldung von rungsbeitrages fur die Betriebsperiode 
Urnstanden, die eine andere Gefahren- (Halbjahr). ':\Ieldung Yon l!mstiinden. 
klasse bedingen. Bezug und Instand- die eine anden' Gefahrenklasse bp
haltung des" N orrnalverbandkastens ". dingen. Bezug und Instandhaltullg 
Erste Hilfeleistung una Abtransl'ort. des Verbandkastens, Erste Hilfp-

leistung und Abtransport. 

Versicherungsleistungen 

l3ei uicht tiidlicher Verletzung Heilbehalldlung wie bei del' Kranken
versicherung, jedoch zeitlich unbegrenzt, Berufsfursorge, bei teilweiser 
Erwerbsunfahigkeit Rente, bei volliger Vollrente, bei tiidlicher Verletzung 
Sterbegeld, \Vitwen-, eventuell \Vaisenrenten. Beschriinkung del' Versieherung 
auf einen Hiiehst-Jahrpsarbeit,sverdi('nst von Rm R400,-'-, in Osterreich 
S 2400, --. 

Unfallverhiitung 
Ullfallverhut ullgsvorschriften del' Beaufsiehtigung del' Betriebe dnrch 

Tiefbau-Berufsgenossenschaft. ., Gewerbeinspektorell ", Erhiihung U('1' 

A. Vorschriften fUr Betriebsuntpr- Beitrage bis urn die Hiilfte des Ue
lIehlller und deren Stellvertreter fahrenklassenzuschlages, wenn nicht 
(Bet riebsingcuieurp). die erforderlichen Einrichtungen zur 

B. Vorschriftell fiir dip Yer- T.Tnfallverhutung yorhanden. Gesetz 
sicherten. YOI1l 14. Juli 1921, B.G.Bl. NI'. 402, 

C. Ausfiihrung~- uurl Strafbestilll- hetrdfend die Gewcrbeinspekto-
lllungell. rate "zur 'Vahruehlllullg des gesetz-

Uberwaehung der Betriebe dureh lichen Sehutzes del' Arbeiter und AIl
technische Aufsiehtsbeamte del' gestellten". Obprbeliiirde: Zentral
Berufsgl'IlOSSCnsehaft, iirtliehe Re- gpwerbeinspcktorat beilll Bllnde~
\'isiollen mit U nterstutzung dureh millisteriulll fiir soziale Verwa!tullg 
"UlIfa,llvertraupnsl('utl''' aus del' in 'Viell. Dort aueh "Unfall ypr
Arhl'it('l'i-whaft,. Anschlag Il('r Vor- h iitullg"konlltli,.,~ioll·' laut Voll-
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~ehriftf'n und "Unfallverhtltungs- zugsallwei~ung des Staat,amtes fiir 
bildel'" an d('r I3austelle zur 'Varllung soziale V('rwaltung yom 26, \fii.rz H120, 
uud Belehruug. Aufsieht aueh dureh St.G.BI. Xl'. 145, ein berat('ndeR unt! 
iltandige :'Ifitglieder des Reiehsvcr- begutaehtend('s faeht('dlIliseh('s Organ 
"icherungsamtes wwie (~ewerbe- del' I{egierung. Zentralstelle fur Ull
aufsichtsamt mit Gewerbf'inspf'k- fallVf'rhutung als freie Vereinigllllg 
ton'n, als gutaehtlieh, saehverstiiudig del' (~ewer1winspektorate, Karnmf'rll 
und beratf'ndes b('hiirdliches Orgau. und 8pitzenverbiinde. 

Dif' l:"nfaIlversichcrung bf'sitzt uutf'r dpu ;-;oziah-en;icherungen 
eine eigene, besondere Art. Sie geht zurtiek auf die IIaftpflicht pines 
Betriebsunternehmen; in Hinsicht auf di(' Folgen von Ullfal!en im Betl'iebp . 
.Jede menschliche 'l'iitigkeit, sdlOn das bloIlf' Daseiu, ist von Unfallsrniigliehkeit 
Ilmgeben, deren 'Vahrseheinlichkf'it in Betripben mit den Hilfsrnittelll 
moderner 'l'echnik sich leider zur GewiIlheit steigE'rt. Die Unfallstatistik 
del' letztl'll .Jahrzehllte verfUgt uber die Durchschllittsprozentsatze, die 
wissem;ehaftlich definiE'rt. den zur "GewiIlhf'it gewordenf'll Allkil del' Unfall
wahrscheinlichk('it" darstf'llen. Dabf·i ist in kpiner 'Vpi~e l'ilJ(' Frag(' na('h 
pinem besonderen Verschulden d('~ Lnternehrncrl' odP!' d('~ Arbeite1's bel'uhrt . 
.Tedenfalls nnd an eh ohne die Haftpflieht dps (,rst('I'('1l zu berufpn, besteht 
die rnenschliehe und wirtschaftliellf' Pflieht, einer~eits nach miiglichstpr 
Einsehrankullg df'r U ufallmiigliehkeit, anderseits nach miiglichskr vViede!'
herstellullg und Schadensvergutullg des Unfallbetroffenen. E8 wurde sonaeh 
mit ansdl'ucklieh(T Beiseitestellung del' Sehuldfrage (Rpichshaftpflicht
gesetz yom 7 . .Januar 1871) ('ine Art hiih('rell Haftpfliehtgedankf'no; gesetzt 
und diese "Haftung" iiffentlieh-reeht [iell stat uiel't uurl in ihren Folgen auf 
das Y E'rsichernngsprinzip gestutzt. 

"Zu dem Ende solI dip Versichprung aIle beim lldl'ie b(' \"orkolll
menden UnfaIle lllnfasspn, ohno Ulltersehied, ob sic in pirl('1tl Ve1'
sehulden des Unternehmers odeI' seineI' Beauftragton odeI' in delll 
eigenen Verseh ulden des Verungl uckt en oderin zuf alligon, niclllandern 
zur Last zu legenden Umstanden ihren Grull(l habf'n" heiIlt es in dl'!' 
Begrundung zum ersten Ullfallversieherungsgesetz. Ein 'rpil des Risikos 
ist dabei yon vornherein und logischerweise dem Arbeiter sdbst angelastet, 
.,weil es nieht als eine Forderullg df'r Uereehtigkeit gelten karlll, delll ,\rbf'itcr, 
weleher infolge del' lllit ,winPIll Berufe Y('rbundelll'n (;pfahn'Jl 
die Erwerbsfiihigkeit einbiiIlt, eine dt'lIl ,"oll('n bi~h('l'ig(,1J \'erdi(,ll~t glei(,h
komrnende Rente zu gewiihren" (a. a. 0.). Die bezuglielw (~eset.zgebullg 

begrenzt nun die Anspruehe des Verungluelden wit einem 'reil seineI' Yer
diensteinbuIle und bietet damit auch dem UnterIl.!'hmer dne gesetzliclH' 
Beschrankung seinE'r Haftung. In diesem Sinne kann eher von ('iner YPJ'
sicherung des Unternf'hmers gE'sprochen werden, nud aus dif'>lern Uedanknl
gauge ist es zu verstehell, wenn die Beitragf' zur Fnfallvf'I"sieherllng den 
Ullternehmer allein belastf'n. Dabei bldbt abP!' (lie lIaftung !lps lJnter
nehmers strafrechtlieh in vollem Umfang!' lw,;tehell UJl(l ist nul' zivilrceht.lieh 
fli.r dip .\iehrheit allf'r Palll' auf piu gewissps :'IlaIl eingesehriinkt. lJnd zwar 
~ill(l zwpi Palle zu uuterseheiden. 

'''enn durch ein strafgcriehtliehes Urteil festge8tl'llt ist, !laB del' Arlwit
geber odeI' sE'in Vertreter den Unfall vorsiitzlieh od('r dUl"('h grobe Fahr
Uissigkeit herbeigefuhrt hat, hat pr die V('rsichf'rungl5[Ulstalt fur alle yon illr 
anf Grund des (+esetzf's zu leistendC'n Entschiidigungen sehadlo" zu IJ:1lt(,ll. 

Del' Yerungluekte (odeI' dessf'n Hilltprblif'bpne) ist zu einelll Ausprlleh auf 
Sdladenersatz nul' dann lwreelttigt, weml dpI' Bet rip bsunfall n)!'siit zlieh 
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herbf'igf'fiihrt, wUl'd(', uwl zwar be~('lIriinkt sieh di(~~falls seill Ansprueh 
auf jenell BfJtrag, HIll dpll die ihm naeh den bestehendell Vorsehriften des 
burgeriichell (~P8etz buchp>l ge biihrellde Entsehiidigullg diejellige iiben;teigt. 
auf !lie pr Iwpll diesem Gesetz Allsprudl hat. Sonach ist die' Verteilung 
c]er Hchuldlosen Haft (IUsiko) und del' auf \'erantwortung gegrundeten 
Haft klargestelH; gegen die Folgf'1l !In letzteren, sowie gegen V erpflic htungell 
hinHiehtlieh etwa. llieht in seincm Betriebe beschiiftigter dritter Personen 
kann "ipll d(T Unterndllllpr durph Schliel3ung einer priYatrechtliehen 
Haftpflic'hl,\'('rsieherullg Hchiitzen, ein dringendes Gebot dpr Vorsieht, 

Die Erfiillnng der forrnalen Vorschriften verlangt vom Betrieb,,
ingeniNlr weniger als bei der Krankellversicherung, weil - abgeseheJl 
von del' Betriebsanrneldung und halbjahrigen Reehnungslegung -
801ehe erst bei eingetretellern Unfall erseheinen. Die dreitagige vollige 
oder teilweise Arbeitsunfahigkeit ist das Kriteriurn fiir die Anzeige
pflieht, die also aueh naeh langercr Zeit seit dem Unfalle erst gegeben 
sein kann. Rine unbedeutende Sehnitt- oder Ril3wunde wird z. B. die 
Arbeitsunfahigkeit unci die Anzeigepflieht nieht von vorneherein, sondern 
erst bei Zutritt einer Blutvergiftung bedingen. Gerade das gewahlte 
Beispiel zeigt jedoch die Wichtigkeit, dal3 der Betriebsingenieur bei 
jeder zu seiner Kenntnis gelangten, no eh so unbedeutend erseheinenden 
Verletzung belehrend und iiberwaehend in Hinsieht auf die Behandlung 
der Verletzung eingreife. Eine Sehulung in einem Rettungs-, Erste 
Hilfe-, Sanitats- mkr Samariterkurs wird fUr den Betriebsingenieur 
oder einige sciner AngpstcIlt011 von Vorteil, bei sehr grol3en Baustellen 
wird etwa eille eigcne Sanitatsmannschaft vonlloten sein. Jedenfalls 
milssen der obcn erwahllte Verbandskasten, Tragbahren usw. vor
handen und in Ordnung sein. Bei Unfallen grol3eren Urnfanges werden 
die .Fiihrereigenschaften des Betriebsingenieurs sich zu bewahren haben, 
seine Kaltbliitigkeit, Besonnenheit, Entschlossenheit, Tatkraft, Aus
dauer und sein Mut werden neben seiner fachlichen Tiichtigkeit auf die 
Probe gestellt. Sein Verhalten rnul3 in jeder Beziehung bpispielgebend 
sein; die" wiro ihn in sE'inE'r Verantwortlichkcit sich Helbi-lt und seinen 
ihm Anbefohlenen gcgcniiber starken uno ihm das hochste GefUhl, das 
der erfilllten Pflicht, versehaffen. Schlie13lieh wcrden die Urnstande 
seiner Anwes~nheit und seines Verhaltens vor, wahrend und unrnittelbar 
nach dem Unfalle auch fUr die Beurteilung aller Urnstande irn Zug 
eines etwa eingeleiteten strafrechtlichen Verfahrens von Bedeutung sein. 

Irn Fall cingetretenen grof3eren Unfalles handelt es sich urn die 
Besehrankung der Unfallfolgen und oftrnals gleichzeitig aueh 
urn die Beseitigung der Unfallgefahren. Die Beschrankung der 
Unfallsfolgen geschieht in erster Linie durch die Bergung, die Rettung. 
Hier rnul3 der Ingenieur oh ne Achtung eigener Gefahr an der Spitze 
der Bergungsrnannschaft tatig sein, Mut und Ruhe rnul3 von ihrn anf die 
}\;Iithelfer sich iibertragell. Nach der bewirkten Bergung rnul3 die Erste
Hilfe-Behandlung sofort einsetzen, ein Arzt geholt oder der Verungliickte 
abtransportiert werden. \Venn die Unfallsgefahr weiter besteht, so ist 
sic rnoglichst unschadlich zu machen durch die Raurnung der Unfalls-
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"telle VOll Menschen und durch die Beseitigllng der UnfaIlsgefahren. 
DiesI' geschieht wiederum, wenn moglich, zuerst durch die Beseitigllng 
del' UnfaIlsnrsache, z. B. Ausschalten des elektrischen Stromes, Nieucr
bringung einer iiberhangenden Erdwand. Tst eine 801che Bescitigung 
del' Unfallsnrsache nicht moglich, so ist del' noch we iter bestehen(len 
Unfallsgefahr mit zweckmaBigen :\Iittcln zu begcgnen. Handclt es 
sich hierbei nicht mchr urn die Bcrgung Verungltickter, so ist cine 
groBere Gefahr, aIs sie vor dem UnfaIle bestand, insbesondere Einsatz 
von }IcnschenIcben, unter Hintansetzung aller sonstigen Hticksichten, 
wie Geld- odeI' Zeitaufwand, also unbedingt, zu vermciden -- soweit 
dies moglich ist. 

Soweit dies moglich ist! Damit kehren wir zurtick zu del' Tatsacbe, 
daG manche Arbeiten und insbesondere Bau- und hier wiederum Enl-, 
i-ltein- und Tunnelarbeiten ohne Gefahr und vielfach leider ohne Opfer 
nicht zu bewaltigen c;iud. Die bereits oben erwiihnte Definition del' 
aus del' Erfahrung del' UnfaIlstatistik hergeleiteten durch"elmittlichen 
Prozelltsatze, die den zur Tatsiichlichkeit gewordenen Anteil del' UnfaIls
wahrschcinlichkeit darstellen, ist das traurige Ergebnis und die Bestati
gung diesel' Tatsache. Ihre Spiegelung findet sie in del' verschiedenen 
Hohe der "Gefahrenklasscnzuschlage", die crfahrungsgemaB crforderlich 
ist, urn den Versicherungstriiger nach del' Wahrscheinlichkeitsrechnllng 
versicherungstechnisch instand zu setzen, den an ihn gesteIltcn An
forderungen hinsichtlich Vergtitullg deI' <lann wirklieh eingetretenen 
Cnfallc zu gentigen. 

"VOI'flOrgc ist besser als Ftirsorge", "Unfal1verhiitllllg 
i"t besser als Unfallvergtitung", diese Siitze mtissen dem Betriebs
ingenieur stets vor Augen stehen. Die Unfallverhtitung ist desh1db 
ein primal' wichtiger Zweig del' Tatigkeit del' Unfallversieherungsanstalten 
und del' hierzu besonders bestellten Inspektoren. J ede U nfa11 ver
hiitung beruht auf Voraussicht und Vorsicht, dies ist del' 
zweite Satz, del' rIem Betriebsingenieur stets gegenwartig sein muf.l. 
Voraussicht und Vorsicht, eines oh ne das andere winl beillahe wertlos. 
Beides ist nul' in gewissem Grade dureh Studium zu gewinnen, sonriPI'll 
beruht vielmehr auf Erkenntnis durch Erfahrung. Deshalb ist 
auf diesem Gebiete die Zusammcnarbeit des Betriebsir1genieurs mit 
den hier von Berufs wegen tiber besondere Erfahrung Verftigenden. 
mit den Vor- und Faeharbeitern sowie mit den Aufsichtsorganen obeI'tltes 
Gebot. Del' Betriebsingenieur ware ein schlechter und seine Vemnt
wortung wesentlich erhoht, del' es unter seineI' vVtirde hielte, Rat odeI' 
WaI'llllng del' Arbeiter ein williges Ohr zu leihen odeI' die Aufsichtsorgane, 
die Gewerbeinspektoren, and el'S denn als nur liistige "Hoheitsbeamte" 
zn werten. Hinsichtlich del' VorauHsicht muB im Gegenteile jederzeit 
die beratende Stimme del' Arbeiter, del' Aufsichtsorgane, Unfallsver
traucnsIeute, des Betriebsrates gehort, gewertet, beachtet und unter 
}1itwirknng eben diesel' Arbeiter bci del' Ausftihrung mit Vor,;ieht 
in die Tat nmgcsetzt werden. Die Voram;Hicht und die Von:icht winl 
aneh gefonlert ulHI gefordert durch Vorschriften. 
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Die "Unfallverhiltungsyorschriften del' Tiefban-BerufH
gCIlosscnschaft" zerfallen in drei Teile: 

A. VOI'f'lchriften fiir den Betriebsunternehmer und dessen Stdl-
vertreter. 

B. Vorschriften fill' die VerHichcrten. 
C. Ansfilhrungs- und Strafbestimmungen. 
Diese Vorschriften milssen genall bcachtct wcrden, sie dilrfen ill 

keinem Baubureau, anf keiner BaustelIe fehlen. Bezligliche Vorschriften 
~ind auch tcilweise in del' Gewcrbeordnung yorhanden. 

Aueh die bestehenden Vorsehriften libel' den Betrieb von Stein
brlichen und libel' die Verwendllng von Sprengmitteln gehoren hier·her. 
Die in diesen Gcsetzcn enthaltenen Bestimmungen ilber "Voraussieht 
uncI Vorsicht" milssen yom Betriebsingenieur gekannt nnd beachtct 
llnd es mul3 von den Arbeitern die Rinhaltung del' diesen zukommenden 
Teile gefordert Illld iiberwl1eht werden. 

Es gilt zu erreiehen, daB jeuer Arbeitgeber und Arbeitnehmcr die 
}Iogliehkeiten von Unfiillen und die Art, auf die sie vermieden werden 
konnen, sich bestiindig gegenwiirtig hiilt. Vorsicht schliel3t librigenH 
den 11ut nicht ans. Die Vorsicht ist die Kunst, nichts unnotig zn wagen. 
Umgekehrt gibt es wieder Umstiinde, wo man wagen mul3, beispiels'wcise 
im Tiefbau, "wobei selbst bei Anwendung aller wirtschaftlich und 
technisch moglichen Sichcrungsmal.lnahmen die Gefahr eines Einsturzes 
del' Baugrubp mit allcn ihren liblen Folgen kaum zu vermeiden ist" *). 

Die Erziehung des .Mensehen zur Voraussicht und zur Vorsieht 
mul3 so weit gefilhrt werden, daB Voraussieht und Vorsicht zu un
bewul3ten Geistesfunktionen, zur Gewohnheit, werden, wie man sagt, 
zur zweiten Natur. Die Schweizerische Arbeitgeberzeitung**) zitiert 
wiederholt del' amerikanischen Zeitschrift "Factory" entnommene 
Anschauungen und verweist speziell auf folgende Stelle: "Es kommt 
darauf an, im Betrieb eine Atmosphiire del' Sicherheit zu schaffen. 
Den Arbeitern mul3 die Uberzeugung geweckt 'werden, daB teehnisch 
alleH vorgekchrt ist, urn die Unfallsgefahr auf ein ~Iindestmal3 zu bc
schriinken." Diese Gedanken sind treffend, es muD jedoch beigefiigt 
werden, daB es zur Schaffung del' "Atmosphiire del' Sicherheit" nicht 
genligt, alle technisehen Unfallverhlitungsmal3nahmen zu treffen. 
Del' Betriebsinhaber mul3 mehr tun. RI' mul3 in sich das Gefiihl del' 
ethischen Pflieht des Arbeitersehutzes haben und liberzeugt sein, daB 
mit del' Erfiillung diesel' ethischen Pflicht letzten Endes auch sein 
materielles Interesse im Einklang steht. Die Unfallverhlitung kann 
aber nur dann yollen Erfolg haben, wenn die Betriebsleitung, del' 
Betrie bsingenieur, fUr sie gewonnen wird. Es wird im allgemeinen 

*) ;-)oudt'rabdrw·k au~ del' Zeitschr. d. ()sterr. Ing.- u. Art'h.-YPf., 
Heft fJ/IO, 11/12. U)2!J: DaR untcrinliRrhe \-riell ill hezug auf den Ban kiinftigPT 
ITnt ergrnndbahnt'n. YOIl Obrn<{'llatsrat Prof. lng. \Y. Y oit. 

**) Siehe aneh: .Jahr('~b('rieht (ier Selrwelzeris('hen Ullfallyer~iehprullg~
iw,tait. l02H. 
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Z\l viel an die Arbeiter gedacht, denen es zukommt, die Gedanken del' 
Unfallverhutung in die Praxis umzusetzen, aber zu wenig an den Betriehs
leiter, del' den Arbeitern diese Gedanken beibringen muB. Die en;te 
Rolle in del' Unfallverhutung spielt die Ordnung. Die Unfalle meiden 
sole he Betriebe, in denen gute Ordnung herrscht. Von Bedeutung jst 
des weiteren die Organisation del' Arbeit und bei dies em Punkte handelt 
es si ch in gewissem Sinne ja auch urn die Frage del' Ordnung. Eine groBe 
Rolle spielt weiters fUr die Schaffung del' Atmosphare del' Sicherheit 
die Art, auf welehe die Arbeit uberwacht wird. Wird irgendein J\lIangel 
in den VorsichtsmaBnahmen wahrgenommen, so soll del' Unvorsichtige 
sogleieh darauf hingewiesen werden. Del' Betriebsingenieur, del' die 
Mangel sieht, sie aber nicht rugt, begunstigt den Schlendrian. Wenn 
man gegenuber den Arbeitern seine Pflicht tut, indem man sie gegen 
Unfalle schutzt, kann und muB man von ihnen verlangen, daB sie dic 
in ihrem Interesse erteilten Anordnungen auch befolgen. Naturlich 
muB del' Betriebsinhaber auch darauf acht haben, daB neben den Betriehs
ingenieuren die Vorarbeiter, Poliere, vVerkfiihrer usw. del' Unfallyer
hutung die richtige Aufmerksamkeit lcihen. Wenn die Arbeiter auf 
solche Weise eine standige Uberwachung spuren, wird ihnen die Vorsicht 
zur Gewohnheit werden. DaB del' Alkohol zahlreiche Unfalle verursacht, 
ist bekannt, und es ist deshalb wahrend del' Arbeit del' GenuB alkoholischer 
Getranke ganz zu verbieten. 

Ein weiteres i\1ittel wird derzeit in del' Abschreckung gescherL 
indem man auf sogenannten Unfallverhutungsbildern dic Darstellung 
del' Unfalle und del' Unfallsfolgen dem Arbeiter vor Augen halt. 1>ie:-lc 
Methode wird aber trotz haufiger Anwendung derzeit kritisch betrachtet. 
Meine Meinung ist, daB derlei Bilder nicht schaden konnen, sondern 
nul' nutzen, jedenfalls ab er darf del' Betriebsingenieur auch nicht eine 
Sekunde lang glauben, mit del' Anbringung del' Plakate etwas Wesent
liches in seine m Pflichtenkreise zur Unfallverhutung getan zu haben. 
SchlieBlich muB del' Arbeitgebcr sich fur die in seine m Betriebe Yor
kommenden Cnfalle interessieren. Er muG deren Ursachen feststellen 
und daraus jene Lehren ziehen, die in die Praxis umzusetzen sind, urn del' 
Wiederholung gleieher Unfalle vorzubeugen. 

Die Frage nach del' Ursache von Bauunfallen ist ebenso wichtig. 
als sie schwierig zu beantworten ist. Jedenfalls muB in jedem einzelnen 
Unfalle del' verantwortliche Betriebsingenieur, haufig gemcinsam mit 
del' Aufsichtsbehorde, eine Unfalluntersuchung anstellcn. Zweck 
diesel' Untersuchung ist die Ermittlung, Aufzeichnung und Wertung 
del' bei einem Unfalle aufgetretenen technischen und psychologischen 
Erscheinungen in del' Absicht, Unterlagen fur die Verhutung kunftiger 
Unfalle zu schaffen. "Auf jeder Baustelle werden sich Unfalle niemals 
ganz vermeiden lassen", sagt ein so erfahrener Bauleitcr wie Baurat 
Dr. lng. Agatz 4 ) und fUgt hinzu: "Pflicht des Bauleiters ist es jedoch, 
diese auf das geringste :MaB zu beschranken." Hierzu erforderlich ist 
auch die Unfalluntersuchung. Del' Betriebsingenieur wird dabei oftmals 
die bittere Erfahrung machen, daB Stellen, die ebenso wie er mit Kenntnis 
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del' aJ1gemcillcn Hnll beHoncleren Sachlage, aber nicht mit seincr Ver
antwortung beschwert sind, herbe Kritik nachtraglich und rasch Zll 

iiben bereit sind, wo sie vorher alles in bester Ordnung fanden. Trotzdem 
muB er, auch im eigensten Interesse, cine moglichst eingehende und 
yorurteilsfreie Untersuchung anstellen. 

Unfallursachen 
Zu den Unfalhmiachcn kiinnen beitragen: 
T. Die Bauleitullg, und J':war 
]. clmch Anonlnungen z. B. gefahrlicher odeI' regelwidriger Arbeiten; 

heute angesichts del' vorgeschrittenen technischen Erfahrung lInd des 
vertieftcn VerantwortungsbewuJ3tseins wohl recht selten, z. B. Unter
gI'aben einer Erdwand, zu fruhes Ausschalen einer Betonierung, Warmen 
VOIl Dynamit in del' Baukanzlei usw., 

2. durch Duldung solcher Anordnungen odeI' Handlungen Unter
gebener. 

Beide Falle zeigen mangelnde Vorsieht bei bestehender Voraussicht. 
3. Durch Unterlassungen, und zwar nieht im Sinne von Punkt 2., 

wo die Duldung Unterlassung del' A bstellung ist, sondern Unterlassungen 
an sich: z. B. 

a) fehlende teehnisehe MaJ3nahmen, wie fehlende Polzung odeI' 
fehlende Sehutzvorrichtung bei einem Sehragaufzug, Kreissage usw., odeI' 

b) ungeniigende technische ;\IaBnahmen, wie zu schwaches Rustholz 
odeI' unzweckllliif.lige SchutzYorrichtung bei Riementrieb usw. 

Diesel' Punkt verbindet ungenugende Voraussicht mit mangelnder 
Vorsicht. 

11. Die untergeordneten Aufsichtsorgane, Baufiihrer, Poliere, 
Werkmeister, Vorarbeiter. 

1. Durch Anordnungen, wie bei L/lo 
2. Durch Duldungen, wie bei 1./2. 
3. Durch Unterlassungen, wie bei I./3. odeI' durch 
a) J':. B. tl1lzweckmaBige Herstellung einer Rustung odeI' ungenugende 

AUHwahl ,LUH vorhallllenen, darunter aueh genugend starken Rustholzern. 
Ein besondereI' hier standig wiederkehrender Fall ist 

b) UnteI'lassung del' Ruge von Handlungen Untergebener odeI' 
vielmehr zwaI' Rugung, aber 

c) Unterlassung del' Anzeige an den Vorgesetzten (Vertusehung), 
haufig erschwert 

d) dmch Beseitigung del' Gefahrserscheinungen im eigenen Wirkungs
kreise durch gutgemeinte, aber ungenugende MaBnahmen, wie unrichtige 
VerstaI'kungshOlzeI', odeI' durch leichtsinnige Vorkehrungen. 

In allen diesen Fallen ist del' Betriebsingenieur mitbelastet, wenn 
er derlei Falle, die er sieht odeI' von denen er erfahI't, nieht dureh Anord
nungen abstellt, sondern durch Duldung bestehen laJ3t. 

Ill. Die Arbeiterschaft. Der Fall von Anordnungen wird bei 
del' Heschranktheit del' \ViI'kung, auJ3er etwa bei solchen von BetI'iebs
raten, selten in dim;er ~Forlll vorkommen, meistens in AuffoI'derungen 

S () e,"' ('j', Baullctrieh·.;}ehl'p 
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zur Erleichterung del' Arbeit. Richtige, intuitive Erkenntnis von Gefahl'en
miiglichkeit steht bei del' l\Iasse del' Arbeiterschaft allzuoft neben absoluter 
Unwissenheit, die ihre Handlungen rein mechanisch leistet. In del' 
Form von kameradschaftlicher Aneiferung, sportlichem KraftbewuDtsein 
und Hanseln wegen "Angstmeierei" sind "Anordnungen", jedoch sehr 
haufig. Am gefahrlichsten ist die Gewiihnung an die Gefahr, die gerade 
bei den gefahrdetsten Arbeitern, Piilz- und Sprengmineuren, zu einer 
Art fatalistischer Tragheit in gefahrlichen Dingen sich steigert. Die 
Unterlassung del' Vorsicht und die auch durch kameradschaftliche 
},Iomente beeinfluDte Unterlassung del' l\Ieldung an die Vorgesetzten 
ist eine Hauptquelle aller Unfalle, die sich aus gleichen Ursachen fast 
immer zur Vertusch ung steigert, z. B. rasches Hinwegraumen del' 
Dynamitpatronen aus del' Nahe des geheizten Of ens , Zuwerfen von Unter
grabungen an Piilzwerk mit ein paar Schaufeln loekerer Erde und der
gleichen mehr. Die sub n. genannten Organe haben in einer diesbeziig
lichen Beaufsichtigung den Hauptanteil an einer Einschrankung von 
Unfallen. Die Betriebsleitung hat hinwiederum die Aufsichtsorgane in 
diesel' Hinsicht zu beauftragen und zu iiberwachen und fUr schriftliche 
und miindliche Belehrung in alIen jenen Fallen zu sorgen, wo eine richtige 
Erkenntnis del' Gefahr dem Arbeiter allein in del' Regel nicht miiglich 
ist, z. B. bei Spreng-, Transport-, SchweiD-, pneumatischen Arbeiten w;w. 

IV. Die 0 b j ekt i ve n, unabanderlichen, unerkennbaren odeI' 
unwahrscheinlichen, pliitzlich odeI' latent yorhandenen, einzeln odeI' 
zusammenwirkenden zufalligen Unfallmiiglichkeiten. 

Die Statistik aller Bauunfalle lehrt, daD diese :\loglichkeitcn in del' 
erdriickenden Mehrheit aller Falle die Unfallursache sind. Dieses ErgebniH 
wird etwa beeinfluDt sein von dem Umstande, daD im Zuge strafrecht
licher Untersuchung del' Frage nach einem Verschulden "im Zweifel 
die Vermutung gilt, daD ein Schaden ohne Verschulden eines anderen 
entstanden ist" (§ 1296 a.b.G.B.). Dessen unbeschadet wird wohl ein 
Zusammentreffen mehrerer Ursachen die Gesamtwirkung des 
"Cnfalles in vielen Fallen erzeugen; Wirkungen, die objektiv im Sinne 
Punkt IV. an si ch nicht gefahrlich odeI' wahrscheinlich zu sein brauchen, 
kiinnen durch Hinzutreten weiterer solcher Wirkungen iirtlich, zeitlich 
und kraftiglich gesteigert und dann zu einer Unfallursache werden. 
Auch das Hinzutreten eines odeI' mehrerer Momente, wie sie sub I. bis II I. 
aufgezahlt sind, kann in seineI' Summierung unfallausliisend wirkcn, 
ohne daD das einzelne Moment "mangelnde Sorgfalt", eine "auffallende 
Sorglosigkeit", eine "grobe Fahrlassigkeit" odeI' "ein grobes Verschulden"' 
involvieren muD. "Grobes Verschulden" im Sinne del' rechtlichen 
Haftungen liegt vor, "wenn del' Handelnde voraussehen muDte, daD 
seine Handlung sehr wahrscheinlich den rechtswidrigen l;:rfolg hervor
bringen werde". Ein klares Beispiel hierfiir ist insbesonders die Unter
lassung del' unter strenger Verantwortung behordlich aufgetragencll 
VorsichtsmaDregeln. Die behordlichen Aufsichtsbeamten (Gewerbc
inspektoren) haben natiirlicherweise in jedem einzelnen Unfalle cia::; 
Recht, die Baustelle jederzeit zu betreten. Einvernehmungen von Unfall-
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zeugen durchzufUhren usw. Der Betriebsingenieur hat dabei die Pflicht, 
sic zu begleiten uncI zu unterstutzen, aber aueh das Reeht, hierbei 
anwesend Zll sein, urn etwa einseitig eingestellte Aussagen kennzeiehnen 
und objektiv richtigstellen zu konnen. "Die Betriebsgefahren und 
ihre Ursaehen, die geratIe irn Tiefbaugewerbe oft verwiekelt sind, liegen 
hiillfig in dem Zusam menwirken einer Reihe oft nur kleiner 
Crsachen" sagen die dentsehen "Gnfallverhiitungsyorsehriften 
del' Tiefbaugenossenschaften" zusammenfassencI am Sehlusse derselben, 
und sie set zen fort: "Gerade bei den so yersehiedenartigen Baustellen 
im Tiefbau, yon denen fast nie eine der anderen gleieht, sind aueh die 
Gefahl'({uellen besonders vielseitig und dureh ortliehe und 
Betrieb"verhidtnisse bedingt; deshalb hat im Tiefbau mehr als 
in anderen Betrieben der Bauleiter den maDgebenden EinfluD auf die 
Unfallverhiitung, in saehlieher Beziehung "owohl wie in bezug auf die 
personliehe Einwirkung auf seine Arbeiter, niimIieh daD er sie dahin 
erzieht zu erkennen, daD die Beachtung der Unfallverhiitungsyorsehriften 
in ihrem eigensten Interesse liegt. Die U nf all ver h ii t ung ist zum 
grol3en Teil eine Erfahrungsarbeit. Urn diese Aufgabe erfiillen 
zu konnen, ist cs seine Pflieht, sieh zeitig und griindlieh mit den Unfall
gefahren und ihrer Verhiitung vertraut zu rnaehen und ihnen dauerncl 
seine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden." 

Man kann hinzufiigen, daB bei eingetretenen Dnfiillen die 
Erkenntnis del' Fnfallursaehen ein wesentIieher Teil obiger 
.-lufgabe ist, llIld zwar die Kenntnis eigener und fremder Unfiille. DeI' 
sich seineI' Aufgabe und der ErfUllung seiner Pflieht bewuDte Betriebs
ingenieur wird die Untersuehung betriebsfrernder Personen in seinem 
eigenen Betriebe so weit als moglich fordern. Anderseits wird er, etwa 
zur Beurteilung fremder U nfiille aufgerufen, mit V orurteilsIosigkeit und 
im GefUhIe jener hohen Verantwortung vor die Fragen treten, die aUzu
rneist nur von denjenigen beantwortet werden konnen, die jedes Detail 
des Herganges kennen und deren -;\Iund, als ungliickliehe Opfer des 
l}nfalles, oft filr immer ,-erstllmmt ist. Der \Veg diesel' Nachforsehungen 
wirrl aIs Ziel die Erforsehung deI' rechtliehen Wahrheit, soweit 
dies mogIieh ist, haben miissen und wird zweifellos Sehuldige der strengen 
Ahndung zufUhren. Anderseits darf die Fureht vor dem Unfall 
und seinen Folgen nieht so weit fiihren, daD Aktivisrnus und 
Opt i m ism u s lahmgeIegt werden, die beiden Erfordernisse zur Losung 
jeder sehwierigen Aufgabe, wie so viele dem Betriebsingenieur zur 
BewiiItigung gegeniiberstehen. 

Dies aIles gehort in erster Linie zur sogenannten psychologise hen 
Unfallverhiitung; diese nimmt neben der teehnisehen Unfallverhiitung 
einen sehI' breiten Raurn ein und verdient in der Tat eingehendste 
Beaehtung. Auf deI' 11. Tagung der internationalen Arbeitskonferenz 
in Genf wurde aus den GnfaIlstatistiken der vertretenen Liinder bewiesen, 
daD die Zahl der allgemeinen UnfiiUe fast iiberaIl dreimal so groD ist 
als die Zahl der Unfiille an ::\Iaschinen. Ans dieser Tatsache ersieht man, 
daB die Herabdriicknng del' Unfallhiiufigkeit dureh SchntzmaDnahmen 

3* 
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im Silllle teehnischer Yorkehrungen nur einen kleinell Teil der Cnfiille 
erfassen kann, daB also der Erziehnngsarbeit auf psyehologiseher GJ'Illld
lage, der Aufklarung, del' Mahnung, das meiste zu tun bleibt. DaG die 
Hiiufigkeit allgemeiner Unfalle relativ so hoeh ist, ist eine Folge unserer 
ersehwerten Lebensbedingungen, ein naturgemaBes Ergebnis lInserer 
Zeit, die in "Krait und Tempo" die entseheidenden Maehte im DaReim:
kampfe ersieht, welehe beiden ::Vlaehte die hauptsaehliehstell 
Gefahrenquellen darstellen. Welehen Umfang (liese den Mensehen 
im Betriebe umlauernden Gefahren an genom men haben, ersieht man 
aus del' Zahl ihrer Opfer. Im Verlaufe del' jiingsten 1{piehRnnfall
verhiitungswoehe wurde mitgeteilt, daB wahrend einer; 300thgigen 
Arbeitsjahres, del' Arbeitstag zu acht Stnnden gerechnet, auf j e cl l' 
Minute ein Betriebsunfall, auf jede elfte :Minute ein sehwerer 
Un fall kommt und daB jede seehzehnte Minute ein Todes
opfer fordert. ::VIit dies em Ergebnis der Statistik, das in seiner 
ersehiitternden GroBe jedes weitere Wort entbehrlieh macht, sehlieLle 
ieh den Absehnitt libel' die Wiehtigkeit der Unfallverhiitung. 

Arbeitslosenversicherung 
Das deutsehe Gesetz iiber ArbeitsverIllittlung und Arbeit,;

losenversicherung vorn 16. Juli 1927, rnit Anderungen VOIll 

12. Oktober 1929, liiBt sehon ill seiner Benellnung erkcnnen, daB hier 
in noch hoherem MaBe als bei den sonstigen Zweigen der Sozialver
sicherung eine Verbindung von Vorbeugung und Versieherung erstreht 
ist. Fiir Osterreich gilt das Ar beitslosenfiirsorge- und Ver
sicherungsgesetz vorn 24. l\1arz 1920, St.G.Bl. Nr. 153, mit der 
XIX. Novelle vom 16. Dezember 1926. Anspruch auf Arbeitslosell
unterstiitzung hat, wer arbeitsfahig, arbeitswillig, aber unfreiwillig 
arbeitslos ist und die Anwartsehaft erfiillt, aber den zeitlich begrenzten 
Anspruch auf Arbeitslosenunterstutzung noch nicht erschopft hat. 

Del' Ansprllc h ist illl allgcmeillell ersehiipft, we nil di.· Unterstiitzung 
fiir insgesamt 26 vVoehen geleistet wurde, die Anwartseltaft ist prfiillt. 
weun in den letzten 12 Monaten versieherungspfliehtige Besehaftigullg 
wahrend 26 vVoehen bestand. Anderungen diesel' Bestimmungen fUr die 
Zeiten andauernd ungiinstiger Arbeitsmarktlage (Krisenunterstiitzung) 
Rind vorgesehen. Die IIohe der Unterstiitzung erfolgt gernii13 Einheit~
lohnklassen mit gewissell Prozentsiitzen dies er Einheitsliihne. Au130rdelll 
bpstehen versehiedene weitere Leistungen, die toils unterstiitzendl'r 
Xatur (Kurzarbeiterunterstiitzung), teih: produktiver Natur sind, 
wie Vprgiitung yon Reisekostpn naeh auswiirtigen Arbeitsstellpll, Be
sehaffung yon Arbeitsausriistung, Zusehu13 ZUIIl Arbeitsllntgelt, 
WPIlll infolge neuergriffener Erwerbszweige die l"ertigkeit noeh nicht 
normalen Arbeitslolm prtnoglieht, und berufliehe E'orthildung und 
Fm s e 11 u I u n g. Yorausse( zung fiir den Bezug der Arheitslosenunterstiitzungen 
ist die Arbpitswilligkeit, flir dip besondpre BestiUltnungen bestphen. 
Dureh Strpik odpr Aussperrung Arheitslos(, bezip11cll keine entl'l'stiitzung, 
Hulkr wenn die Arbeitslosigkeit nur mittelbar hienlureh vertlJ'~a('ht ist. 
Die Vprsichprullgsbpitriige werden yon Arheitgpherll uwl ArlwitllPlllllPl'l1 
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j" zur lIillfte anfgcbraeht, UIul zwar als Zuschliigc zu den Krankenkas~a· 
btitriigen. A uJ3rnlplIl prfolgPll HtidlS· (Bnnues·) Zuschusse. Die Or g ani· 
,;ation des \'('r~inltf'rllngstriigf'n; gliedert. sieh in die Uauptstelle del' Heichs· 
~nstalt, !lie Land('sarbeitsiilllter unu die Arbpitsiilllhn. Jede 
C;erneinrlp muD YOIl "illl'lll Arbeitsalllte erIaDt "eill. 

rn Osterreich silHI !lit, Y('rh,iltllisse iihnli("h wi,' ill Iklltsehlanrl. 

Arbeitsvermittlung 
DI.'n Arbeit~· (\"('rltlittlungs·) ~~mtern obliegt auelt del' Arhpitsnaeh· 

,,'pi s. Dip \' enuit thmgRtiitigkC'it soIl unentgeltlieh, unparieiiseh und olllle 
H lie ksielJt auf di(' Zugphoriglwit zu einer Vereinigung (Gewerkschaft) erfolgen. 
Die \' erfassullg llIul Gesehiiftsfiihrung der iiffentliellCll A rbeitsnachweise 
ist im Hahmell (lnr gesetzliehell Bestimmungen zu regeln. Fiir einzelne 
Paehgruppen, so aW'1! im Bauwesen, 8011en besondme Arbeitsnaehweis· 
Fachabteilungen w;bildet werdell. Die freie Arbeitsaufnahllle sowie die 
gewerkwliiDjge SU'llollverlllittlnng ist verboten. Bei Bestehen von Tarif· 
(Kollektjy·) Vcrtriigell kOlllH'll uber die Arbciteranforderung besondere 
Hpstimmungen vereinbart werden. 

Der Betriebsingenieur hat, abgesehen von der Uberwachung der 
die Arbeitstatigkeit oder Arbeitslo8igkeit kennzeichnenden An· und 
Abmeldung bei der Krankenkasse, die Zahl und Art der benotigten 
Arbeiter mittels Anforderungsformulares bei dem zustandigen 
Orts· oder Facharbeiter·Arbeitlmachweis anzufordern. Gewohnlich 
besteht eine kollektivvertragliche V erein barung, betreffend die Z ahl 
del' namelltlich Angeforderten, bei Eroffnung neuer Baustellen 
eine gewisse Anzahl, bei Arbeitervermehrung ein gewisser Hundertsatz. 
Die Kenntllis hiervon ist fur den Betriebsingenieur hochst wichtig, <la 
hierdurch die Einstellung ihm bekannter, tuchtiger oder mit der bc 
treffendcn Arbeit besonders vertranter Arbeiter ermoglicht wird. 

Der vermittelte Arbeiter erhalt eine Zuweisungskarte, mit der 
er sich an der Arbeitsstelle melden muD. Sie wird ihm abgenommen, 
mit dem Datum des Arbeitseintrittes versehen und aufbewahrt. 
Bei der Entlassung, die durch die Arbeitsvermittlung in keinerlei 
\Yeise l)('einfluGt werdell kann, muB dem Entla8senen diese Zllweisungs. 
karte, mit demEntlassungsdatllm versehen, zuruckgegeben 
werden, um ihm den Bezug del' Arbeitslosenunterstiitzung zu ermog· 
lichen. Hierauf ist zu achten, weil sonst zivilrechtliche Anspruche des 
Arheiters an den Betriebsinhaber entstehen konnen. 

Das ganze System des offentlichen Arbeitsnachweises ist fur die 
im Betriebe notwendigerweise Zll erhebenden Ansprikhe nicht eben 
giinstig. Seine Kachteile mussen jedoch in Hinsicht auf die mancherlei 
sozial·ethischen Griinde hingenommen werden, die dafur sprechen, lItHl 

im ganzen muG die Arheitsvermittlung und Arbeitslosenversichernng aIs 
die Kronung des ganzen Gebaudcs del' soziaIen Fiirsorge bezeiclmet werden. 

Eine geringe Rolle flir die Betriebsflihrung spielen die In va I ieli t a ts· 
unci Alten;versicherung. Fur den Ingeniellr aIs Angetltelltcn ist 
ihreKclIntllis allerdings wesentIich ulld darum soll zum SchlnRsP die 
~.\JlgeHt('llten verflieherung noch knrz erwiihnt werden. 
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Die Angestelltenversicherung 
Das osterreichische Bundesgesetz vom 2f1. Dezember 1!!26. 

B.G.Bl. NI'. 388, betreffend die Kranken-, Stellenlosen-, CnfaII· 
und Pensions versich erllng del' An ges te II te n, kurz Angestellten
verHicherungsgesetz genannt, stellt die erHte Verwirklichung del' se it 
langem bestehenden Bestrebungen auf ZwmmmenfatlSung samtlicher 
Zwcige del' sozialen Versicherungen in einem einzigen Gesetze dar, wie 
dies schon in seinem Titel zum Ausdrucke kommt. Versicherungspflichtig 
sind jene unselbstandig erwerbstatigen Personen, die yorwicgend zur 
LeiHtung kaufmannischer odeI' hoherer nicht kaufmallnischer Dienste 
odeI' zu Kanzleiarbeiten angestellt sind; die Angehorigen des Versicherten 
sind mit ihm mittelbar versichert. Trager del' Versicherung ist die 
Hauptanstalt fur Angestelltenversicherung in Wien und je 
eine Versicheruugskasse fUr jedes Bundesland, in Wien aber deren 
drei. Die An- und Abmeldung del' ::\1itglieder llnd die Einzahlullg del' 
Versicherungsbeitrage geschieht an die Vel'sieherungs]mHsa timeh den 
Dicnstge bel', del' auch alle Anderungsanzeigen unci Am;kunfte zn 
erstatten hat, auf deren .M:angelhaftigkeit Haftung und Strafe skht. 

In Deutschland besteht neben den auch die AngestelIten 
erf1tssenden allgemeinen Kranken-, Unfall- und ErwerbIosenversicherungen 
die Angestelltenversicherung vom 28. Mai 1924 zllm Zwecke, 
berufsunfahigen sowie allen uber 65 Jahre alten Angestellten 
ein Ruhegeld, im Falle des Todes des Versichertell den Hinterbliebenen 
eine Hinterbliebenenrellte zu gewahren. Das (ksetz ziihlt als 
versicherungspflichtig auf: Angestellte in leitender SteIlung, Betrie hf;~ 
beamte, Werkmeister und andere Angestelltc in hoherer Stellung, irn 
Baugewerbe besonders Architekten, Bauingeniellre, Bau
teehniker, Zeichner, Bauaufseher, .M:aurer~, Zimmer-, Stra13en
baumeister, Poliere, Schachtmeister, BureauangestelIte nsw. 
Versicherungstrager ist die Reichsversicherungsam;talt fur 
Angestellte ill Berlin. AIs Arbeitsverdienst gilt das J\fonatsentgelt 
von Rm 50, 100 und dann mit je Rm 100 abgestuft bis hochstens Hrn ;300. 
Die .M:onatsbeitrage sind d£mentsprechend yon Rm 2 bis 20 abgestuft, 
sind zu gleichen Teilen von Arbcitgeber und AngestelIten zu tragen 
und werden durch in Versieherllngskarten geklebte Zahlmarken 
entrichtet. Die Leistungen hangen ebenfalls von erfullter Wartezeit 
und deI' Anzahl von Beitragsmonaten ab. Das R uhegeld betriigt fur 
alIe Gehaltsklassen jahrlich Rm 480, verrnehrt urn einen Steigerungs
beitrag von 15 von Hundert del' seit 1. Januar 192.t eingczahlten Beitriige. 
Die Ausgaben del' Reichsanstalt fur Huhegelder und Renten betrugen 
1926 rund Rm 80 )Iillionen, wahrend die Gesamteinnahrncn wegen 
erst spiiterhin sich erfulIender Anwartschaften irn gleichen Jahre die 
ZahI yon Rm 287 .Millionen erreichten. 

Arbeitsrecht 
1st das Gebiet deI' sozialen Fursorge jenes zur Bewahrung ,-or 

Schaden bei verringerter Arbeitsfahigkeit, so ist das Gebiet des 
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Arbeitsrechtes die Gesamtheit der rechtlichen Beziehungen zur Regelung 
der wirtschaftlichen Venvendung der gege benen Arbeitskraft des 
Arbeiters. 

Das Arbeitsrecht im allgemeinen zerfallt in das Arbeitsver
fassungsrecht und in das Arbeitsrecht im besonderen. 

Zum ArbeitsverfasRungsrecht gehoren das 1Il der Staats
verfassung verankerte Recht der Freiziigigkeit, das Vereins-, Ver
sammlungs- und Koalitionsrecht. Hierher muB man des weiteren 
zahlen das Aehtstundentag-Gesetz, in Deutschland vom 8. De
zember 1£)23 mit Ausfiihrungsbestimmungen vom 17. April 1924, in 
O"terreich vom 17. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 581. Hiernach soIl die 
tagliche Arbeitszeit in del' Regel acht Stunden nicht iiberschreiten, 
jedoch ist bei Ausfall an einzelnen Tagen Mehrarbeit im ltahmen del' 
48stiindigen Arbeitswoche zulassig ohne tariflichen Uberstundenzuschlag. 
Die Vorschriften iiber Sonntagsruhe und Arbeitsruhe an den gesetz
lichen Feiertagen bleiben durch das Achtstundentag-Gesetz unberiihrt. 
In dringlichen Fallen und nach Anhorung del' Betriebsvertretung, in 
Osterreich auch bei Verstandigung del' politischen aIs Gewerbebehorde, 
sind Uberstunden iiber die gesetzliche Arbeitszeit an Werktagen und 
auch an Sonn- und Feiertagen gegen eine besondere t}berstunden
zuschlagsvergiitung gestattet. An 30 Tagen, in ()sterreich an 60 Tagen 
im .Jahr kann l\Tehrarbeit ohne lJberstundencharakter nach Anhoren 
der Betriebsvertretung bis zu zwei Stunden taglich vom Arbeitgeber 
angf'ordnet werden, was flir das Baugewerbe aIs Saisongewerbe wichtig 
ist lllld im Hochsommer immer ausgeniitzt werden soUte. Eine weitere 
wichtige Ausnahme besteht darin, daB durch Tarifvertrag aUgemein eine 
bis zu zwei Stunden taglich langere Arbeitszeit eingefiihrt werden kann, 
unter Zustimmung del' beziiglichen Gruppenvertretung del' Arbeitnehmer, 
wodurch eine Betriebsvereinbarung entsteht. Bei MiBlingen einer 
angestrebten Einigung kann die Arbeitnehmervertretung den Schlichtungs
ausschllf3 anrufen. Zu yoriibergehenden Abweichullgen. wie Einarbeiten 
dureh Schlechtwetter u. dgl. verlorener "·hbeitsstunden, odeI' zur Arbeits
stl'eckung braucht der Al'beitgeber die Zustimmung del' Betriebsver
tretung von vorneherein nicht, er wird sie nul' zur Besprechung del' Art 
del' Abweichung heranziehen. 

Del' Aehtstu!ldentag i6t ein womoglieh !loch stiirker politiseh 
ulIl"triitones (~ebiet als die soziaIe Fiirsorge, und die bezugIiehen Gesetze 
sind YOIl \viehtigster, die ganze SoziaIpolitik bestimmf'nder Art. Es ist kIar, 
daB (,iue \Veltwirtsehaft ,l,ueh eine IVeltsozialpolitik, einen internationalen 
Ausgl('ieh del' Arbeitsbeuingungen erheischt, uud ueswegen sind die Bc
miilmngen, ein Internationaleil Arbeitsrecht zu schaffen, mellr als 
ciu Jahrhundert alt; sie wurdeu besonders in D('utsehIand gefordert, 
dessen Kaiser sehon 1890 eiue .. soziaIe Konfereuz der Maehte" forderte, 
uull in del' Sehweiz, die lllit ihrpllt Fabriksgesetz YOll 1877 das erste erfolg
I'(·iche Beispiel einer zwisehenstaatIiclH'n (interkantonalen) Arbeitsgeiletz
W'bung gab und so zum klassisehell Landp der Arbeiterschutzbestrebungen 
wunle. Am 1. Mai 1901 wurde in Basel das Internationalp Arbeitsalllt 
eriiffllPt. fias bi~ zum IVeltkriege wirkte, del' cinen empfindIirlipu Ruek-
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schlag aucl! auf diesem Gebiete mit sich brachte. Der I"riedellSYertrag ,·OH 

'~ersailles befaBt sieh in seinern Teil XIII auf Unllld britischer Vor1iehliige 
lIlit del' Regelullg des internationalell Arbeitsrechtes und f'rrichtpj" auf 
paritatischer Grundlage einen stiindigen, internatiollalell Zwer k\"('rbaJl(l 
ahnlieh dem Viilkerbulld: die In ternationale Ar bei tsorgallis a t ion 
am SitzI' des Viilkerbundes, dprzeit in G enI. 

In Deuhichlalld besteht beim Heich~arbeitslIlinisteriurn dip 
Lllterabteilung III b: "Intf'rllationale Regelung des Arbeiterschutz('~: 

internationaler Verband del' Arbeit beim Viilkerbund; intnnationales Arbeih;
amt; Arbeiterschutz ill! Auslande". In Osterreieh entRprieht dem gleidH·Jl 
Referat die Sektion IV "Sozialpolitik" beirn BllluleSmini,.;jerill III Hl!" 

soziale Verwaltullg. 

Betriebsvertretungen 

Abgesehell von Ru13land, gab sich Osterreich im Gesetz vom 
15. Mai 1919, St.G.Bl. :Kr. 283, das erste Gesetz zur Sehaffung von 
Betriebsraten, dem sich Deutschland in seincm Betriebsrategesetz 
vom 5. Februar 1920 ansehlo13. Demnaeh ist in alIen Betrieben von 
mindestens 20 Arbeitern in unmittelbarer und geheimer Wahl ein Am;
schuD zu bestellen zur Wahrnehmung del' wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Interessen del' Arbeitnehmer im Betriebe. Del' Betriebsrat 
hat diese Interesscn dem Arbeitgeber gegeniiber zu vertreten, anderseits 
hat er diesen in del' Erfiillung der Betriebszwecke zu unterstiitzcn. Er 
befaBt sich sonach insbesondere mit der Einhaltung kollektiver Arbeits
vertrage, Anderung der Arbeitsordnung, Mitwirkung bei del' Fest
setzung von Lohnen sowie :\litwirkung bei der Einhaltung und Dureh
fUhrung del' Gesetze, Vorschriften und :NlaBnahmen, betreffend Arheiter
schutz, Betriebshygiene, Unfallverhiitung, Arbeiterversicherung, Auf
rechterhaItung del' Disziplin, Priifung del' Lohnlisten, Kontrolle del' 
Lohnzahlung, Anfechtung von Entlassungen "aus politischen Griinden" 
lIud schlie13lieh Vorbringung von Anregungeu, betrpffend die Betriebs· 
fiihrung. 

Die Betriebe wahlen auf die DaneI' eines Jahres bis 50 .Manu drei, 
fUr dariiber hinausgehende Arbeiterzahl eine abgestufte Zahl von 
Betriebsraten, die ihr Amt als Ehrenamt und moglichst auDerhalb del' 
Arbeitszeit zu versehen haben. In Deutschland sind im Baugewerbe 
an Stelle von Betriebsraten die Baudelegierten gctreten im Sinne 
del' Verein barung ii bel' die besondere Betrie bA vcrtret'ung j m 
Reichstarifvertrag fur Hoch-, Beton- Hna Ticfbauarbeiten 
vom 30. Marz 1929. Hier zu bemerken ist etwa die ~lOglichkeit del' 
\Vahl eines Delegiertenausschusses, del' (lie Befugnisse eines 
Gesamtbetriebsrates zur Erledigung der iiber die cillzelnen Arbeits
stellen hinausgehenden Aufgaben hat. In Hill"icht auf die in den §§ 96 
HmI 97 des Betriebsrategcsetzes beschrankte Entlassungsmoglichkeit 
\-on Baudelegierten wird rnit sinkender Arbeiterzahl das Erloschen der 
:\fandate in del' rteihenfolge dE'r \Vahl festgclegt. In Osterreich bedarf ef> 
ZHr Elltlassung eines Betriebsrates del' Zustirnrnullg fief; Einigungsarntes. 
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J)a" Betriebsriitegebetz wurde in ,;einen Auswirkungen so ziemlieh 
von dpr gesamtell Arbeitgeberschaft in Industrie und Gewerbe bearg
wiihnt lInd gefiirehtet, l3eRorgnisse, die ~tuf Grund des zehnjiihrigen 
Bei:)tandcs diesel' Gesetze im gro/3en lInd ganzen eine angenehme Ent
tiinschllng erfahren haben. Del' geflunde Sinn del' weitaus gro/3tcn ;\lehr
zahl del' Arbeitersehaft wu/3te bald, sieh yon den Phrasen a11zu Hadikaler 
loszmnachen, so daB entweder derartige Elemente bald kaltgeRtellt 
odeI' YOn vorneherein nieht gewiihlt wurden. ER ist eine der Haupt
aufgabCll des Retriebsingeniellrs, ein gutes Verhiiltnis zum Betriebsrate 
herzllstellen. AllS meiner eigenen reichen Erfahrung kann ich sagen, 
da/3 dies bei gesehiektem \T orgehen immer moglich sein wird. Es ist 
imrner wieder im vertrauten Verkehre mit den Betriebsdelegierten 
festznstellen ihre wahrhafte Solidaritiit mit ihren Kameraden, ihre 
gntgemeinten Bemiihllngen, so weit als tunlieh wirtschaftlich im Betrieb,;
sinlle zu dcnken, ihJ'f~ riihrenden Am;trengungen, die iiu/3ere Form zu 
wahren . .:\'irgend SOllst als im Verkehr mit meinen Betriebsriiten habe 
ich eine so iiberzeugende Bestiitigung des vVortes des beriihmten Sozio
logen Gustav Schmoller gefunden, das da heiDt: "Der letzte Grund 
aller sozialcn Gefahr liegt in del' Differenz nicht del' Besitz-, sondern 
der Bildungsgcgensatze." Wer es dank seineI' tieferen Bildung versteht, 
diesc Differenz feinfiihlend zu beachten und zu iiberbrucken, in kleinen, 
nnwesentlichen Dingen nachzugeben, vernunftige Dinge jedoch mit 
Xachdrnck, Stetigkeit llnd l{uhe zu vertreten, del' wird mit seine m 
Betriebsrate auf die DaneI' in ein gutes Verhiiltnis gelangen, das um so 
besser wird, je langer cs danert. Del' Betriebsingenieur wird schlieBlich 
Iloch eine andere Wahrheit sich still vor Augen halt en, namlich die, 
daB Disziplin nicht darin besteht, daD einer immer den anderen, sondern 
daD jeder vorerst sich selbst erziehen wolle. ::\lenschenkenntnis, gesundes, 
anf wirklicher Erfahrung ruhendes SelbstbewuBtsein, Milde und Strenge 
richtig gepaart - und Retriebsrat und mit ihm die ganze Belegschaft 
weiD bald, wie weit Rie mit rlem Betriebsingenieur als wirklichem Betriehs
fiihrer ist. Eine Hchwere, aber sehiine unci --lohllende Allfgabe fur dies en I 

Schlich tungsaussch iisse 

Zur Beseitigung von Gesamtarbeitsstreitigkeiten und auch gewisser 
Einzelarheitsstreitigkeiten sind nach derVerordnung vom 30. Oktober 1923 
eigene Behiirden, sogenannte Schlichtnngsausschiisse, be8tellt. 
Xeben ihncn als Landesbeh(irden bestehen fur die Schlichtnng besonderer 
Fiille in groDeren vVirtschaftsbereichen eigene, vom Heichsarbeits
minister besonders odeI' stalldig ernannte Schlichter. Schlichtungs
ausschusse uncI Schlichter entscheiden von Amts wegen odeI' iiber Anrnf 
ciller del' Parteien nul' in Gesamtstreitigkeiten, das sind solche, wo 
milldestens anf ;;eiten cines del' Streitteile kollektive lnteressen beruhrt 
~ind, wiihrend uber Einzelstreitigkeiten uncI solche aus dem Betriehs
riitegesetz die Arbeitsgeriehte entscheiden. Das Schlichtung8-
\'prfahren hat grundsatzlich voren;t den AbschInB einer Gesamt-
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vercinbarung anzustreben und erst, wenn dies miJ3lingt, mit einem 
Schicdsspruch vorzugehen, del' aber angenommen odeI' abgelehnt werden 
kann. Wenn die im Schiedsspruch getroffene Regelung bei gerechter 
A bwagung del' beiderseitigen Anspruche del' Billigkcit entspricht und 
ihre Durchfiihrung aus wirtschaftlichen und sozialen Griinden crforderlich 
ist, kann del' Schiedsspruch dUI'ch den Schlichter odeI' durch den l'teichs
arbeitsminister verbindlich erklart werden, wodurch del' Schiedsspruch 
den Charakter einer Gcsamtvereinbarung annimmt. Ncben diesen 
Schlichtungsausschussen und Schlichtern gibt cs keine Einigungsamter 
mehr, sondern kollektivvertragsmaBig vorgesehene TarifiimteI'. 

Etwa~ anders ist die Sachlage in () R t prreich. Dort sind die Schlidltung.",· 
,,(ellen in den Kollektivvertriigen vorgesphene, paritiHisch 7.usarnmengest('llte 
Aus~chiisse. die nach Anrufung dell Yersuch del' SchIichtung dureh Hpl'
stellllug eiuel' Einigllug an~tI'ebeu soHpn: llliDlingt dips. HO entscheidet untel' 
AussehIuD jedes weiterell Rechtslllittels das zlIiitiindig(' E i n i gu ngs a m t . 
Die Einigullgsiirnter aber sind staatliclj(' Eiuri('htungt'1l lIIit ('ill(,lII drei
fachen \Virkullgskreis. Erstens sind sie }w.ruf('u zur ° bligatoris('IH'll und 
endgiiItigen Entscheidung bei vorlwrgegangellell1 fl'uchtloseu Sehlichtungs
w'rsueh uud 7.ur fakultativen Fiillullg eines unvcrbilldlieheu Sehied~
spruches, wenn ein soleher nicht yorher sehon erfloD. Zweitens Rind sie 
Behijrden zur Rechtssprechung bei Streitigkeitell aus dern Betrieh~
riitegesetz mit verbindliehel' Urteilsfiilluug. wogpgen einzig del' Hekurs an (la~ 
Obprpiniguugsamt offen ~teht. Drittplls "ind sie TariUimter, libel' Partpipn
ant rag berufen zur Porderung und }Iitwirkullg bei del' Yerf'aRwng kollekti\-el' 
ArbeitsveI'triige, zur HegistrieI'ung, KUlldlllaellllllg ulld --- hei iibel'wiep;('nder 
Uodeutung - zur Verhilldlie1lkeitserkliirullg Rolcher \-prtriige, dip d:lduJ'('h 
zur Ge8amtvereinharnng, Satzuug, werden. Xebell dell Behliehtung~. 

"teUcu und dell EinigUIlgsiimtern, lllld solango diese nicht Hlit del' SW'he 
befaDt odeI' wie bei Streitigkeiten aus dem Betriebsriitpgeiletz einzig berllf('ll 
"dnd, bestehen fUr Arbeitsstreitigkeiten als ordentliclH' Geri('hte die 
Uewerbegel'ichte, die eine iihnIichp RoUp spielell wie die Arhpiter- und 
KaufmallusgeI'ichte in Dputsehland (Arheit8-(;criclit,;-Gp>4ptz nil 11 

2:3. De7.pmher 1 H2(l). 

Kollektiv- (Tarif-) Vertrage 
Werden die Arbeitsverhaltnisse zwisehen cillem odeI' mehreren 

Arbeitgebern und einer Kollektivitat von Arbeituehmern vertraglich 
geregelt, so geschieht dies dureh einen Kollektivvertrag. Wellll 
die Regelung del' Li:ihne im Sinne eines Minde;.;tlohntarifes hierbei die 
erste Rolle spielt, J1ellnt man derlei Vertrage alleh Tarifvertriige. 

Die Kollektivvertrage haben den zwingellden Vorsehriften del' 
bestehendell hezugliehen Gesetze zu entspreehen und regeln deren 
dispositive Bestimmungen dmeh Vereinbarung zwisehen den Parteien. 
Das Arbeitsvertragsreeht geht zuruek auf Teile des Burgerliehen 
Gesetzbuehes. lm i:isterreiehischen a.b.G.B. handelt das 26. Hallpt. 
stUck untel' del' Uberschrift "V on V ertragen ii bel' Dienstleii-5tullgell; 
Dienst- und vVerkvertrag", in dell §§ L30 bis 153 del' HI. Teilllovelle 
yom 19. l\[arz IH16 VOll del' erganzenden Kraft diesel' Bestillllllungen, 
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indem rliesc die Rechte und Pflichten ftir alle jene DienstyerhiiJtnisse 
bestimmen, die nicht durch sondergcsctzliche Vorschriften (z. B. des 
Angestelltengcsetzcs, del' Gewerbeordnung usw.) erfal3t sind, Ilnd indem 
sie gleichzeitig etwaige Lticken dieser dicnstrcchtlichen Sondervorschriften 
erganzen. Uber den eigcntlichen Dienstvertrag handeln die §§ 1151 bi,; 
1164 des 26. Hauptstiickcs. Sie handeln vom Dienstvcrtrag, vom Entgelt 
ftir die Dienstlcistung (§ IIti4b bei Verhinderung an del' Dienstleistung 
durch eine Woche nicht iibersteigcnde Krankheit oder andere wichtigc 
Grtinde), iiher die Pflichten des Dienstgebers im FaUe der Erkrankullg, 
tiber dessen FilrRorgepflicht, tiber die Endigung des Dienstverhaltnisses, 
tiber Kiindigungsfristen, iiber vorzeitige Auflosung des Dienstverhalt
nisses, iiber Zeugnisausstellung und tiber die Unabanderlichkeit eines 
Teilcs diesel' dem Dienstnehlller zustehcnden Berechtigungen. Die 
entsprechenden Vorschriften im deutschen b.G.B. sind in den §§ 611 bis 
630 tiber den Dienstvertrag enthalten, ne ben denen erganzend die 
allgerneincn arbeitsreehtliehen Bestimmungen anderer Gesetze und aueh 
gewisse Sondervorschriften, wie Gewerbeordnung und Handelsgesetz
bueh, zu Reeht bestehen. 

Kollektivvertrage bestehen gewohnlieh aus einem ersten, norma
tiven Teil, del' Arbeitsordnung, und einem zweiten, obli
gatorischen Teil, in DeutschIand eigentIich Tarifvertrag genannt. 

Die Arbeitsordnung wird vom Arbeitgebcr vorgeschlagen und 
wird bei zllstande gekmmnener Einigung vom Vorstand des Arbeiter
gruppenrates mitgefertigt. Bei Nichteinigung entscheidet bindend der 
Schlichtungsausschul3. Die Arbeitsordnung ist del' Verwaltungsbehordc 
bekanntzugeben und im Betriebe offentlich anzuschIagen. Die Arbeits
ordnung hat Beginn und Ende del' Arbeitszeit, Pausen, Zeit und Art 
del' Lohnrechnung und Lohnzahlung, Urlaub, Krankenentgelt, 
Ktindigungsfristen (nicht ungtinstiger als die gesetzlichen 14 Tage bei 
gewerblichen Arbeitern und 6 Wochen zum Quartalschlul3 bei den 
Angestellten), Ordnungsstrafen und hygienische :\lal3nahmen vorzusehen. 

Del' Tarifvertrag enthalt Bestimmungen tiber Arbeiterkategorien, 
Lohntarife, tTberstundenvergiitung, Bestimmungen tiber Einhaltung des 
Vertrages usw. und ist prinzipiell ein obligatorischer Regelungsvertrag, 
d. h. seine Bestimmungen sind una bding bar, wenn nicht gewisse 
Abweichungen ausdrtickIich aIs vereinbarIich zugeIatlsen werden. Del' 
Geltungsbereich unel die Dauer mul3 bestimmt sein, wenn nicht eine 
Ktindigung, etwa sogar fristIos, vereinbart ist. Tariffahig sind sowohl 
der einzelne Arheitgeber wie dcren Verbande, auf Arbeitnehmerseite 
nur ganze Arbeitnehmervereinigungen. Del' Abschlul3 des Tarif
vertrages geschieht durch Verein barung odeI' durch das Schlich tungs
verfahren im Wege del' Verbindlichkeitserklarung, ja tiber 
Antrag der ReichsarbeitsverwaItung kann ein Tarifvertrag im Sinne 
des Gesetzes vom 23. ,Januar 192:~ tiber die ErkIarung del' allgemeinen 
Verbinrllichkeit unter "Gmstiinden allgemein gemacht werden. 
Er wire! dalln, wic man in Osterreich dies genannt hat, zur Satzung 
lIlId seine Restimmungen haben dann innerhalb seines Geltungsbereiches 
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im art lichen lInd gewerblichell Sinne jene al1gemeine Gilltigkeit wit' die 
eines Gesetzes. Die beiderseitigen Organisationen haften <wch zivil
rechtlich fill' die Durchfiihrung des Tarifvertrages und haben ihre :\Iit
glieder mit anen ihnen zu Gebote stehenden }Iitteln Z1ll' Einhaltllng 
zu verhalten. 

Infolge cler auf dern Gcbicte des Ballwesens im allgemeinen llnd 
zwischen den Hoch-, Beton- und Tiefbanhetriebcn im be;;onderen 
hestehenden mannigfachen Ve1'schiedenheiten ist die Vereinbarllng von 
ortlich oder del' Art del' Arbeit nach weithinreichemlen Tarifyertragen 
ziemlich erschwert und deshalb auf beiden Seiten heiD umstritten, waR 
del' allgemeinen Verbindlichkeit auch auf Teilgebieten schwere Hinder
nisse in den Weg legte. In Osterreich, wo die Zusammenfassung der 
"~rbeitgeber zu Berufsverbanden besonders im Bauwesen lange nicht 
so weit gediehen ist als in Deutschland, war aus diesem Grunde auch 
eine Satzungserklarung leichter d1ll'ch die Arbeitnehmer zu erwirken, 
llnd die Satzungen bereiteten dem System del' Kollektivvertrage dplI 
Boden, so daB es, zumal im Baugewerbe, fast liickenlos besteht. Dazll 
mochten auch politische und wirtschaftliche Abhangigkeiten, ja auch die 
gro13ere Zahl del' hierher gehorigen Gesetze beitragen, deren Bestim
mungen nicht bloB den fiir Vereinbarungen no ch verbleibenden Bahmen, 
Bondern damit auch gleichzeitig die .Moglichkeit yon wesentlichen Diffe
renzen einschranken. In diesem Sinne sei des AI' beiterur la u bsgesetzes 
vom 30. Juni 1919, St.G.Bl. NI'. 395, und des Angestelltengesetzes 
vom 11. lYrai 1921, B.G.B1. NI'. 292, Erwahnung getan. Die im gesetz
lichen Aufbau aImlich wie die Kammern fill' Handel, J nduHtrie Hnd 
Gl'werbe errichteten Kammern fur Angestellte und Arbeiter 
entfalten ih1'e Haupttatigkeit auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes lInd 
unterstutzt von den Einigungs- als Tarifamtern besonders auf dem 
des kol1ektiven Arbeitsvertragsrechtes. Man ersieht, daB sowie bei 
del' sozialen Fursorge anch im Arbeitsrechte die gesetzlichen und behonl
lichen Grnncllagen im Zuge des Strebells nach Vereinheitlichung bereits 
we iter gedidlen sind als in Deutschland, das ii brigell'" auch seinerseits 
in del' Weimarer Verfassung den Artikel H57 aufgenommen hat: "Das 
Reich schafft ein einheitliches Arbeitsrccht." 

"Si vis pacem, cole justitiam" - ,,\Ver den Frieden will, wahre 
clie Gerechtigkeit". In diesem Sinne betrachtet man heute in Arbcit
geber- lInd Arbeitnehmerkreisen die Kollektiv- aIs Friedensvertriige, 
als Vertrage, die den Arbeitsfrieden errnoglichen und wahrell sollell, 
als Vertrage, die die auBersten Kampfmittel - AuSSperl'llng unci Streik 
-- wahrend ihres Bestandes ausschlie13etl 8011en. Es ist nicht zu leugllen, 
daB t1'otz vielfacher Ruc:ksc:hlage die Tendenz del' EntwickIllng des 
Kollektivvertragswesens dies em Zielo merklich zustrebt. Es i"t dies die 
gIeic:ho Tendenz wie in England, nul' auf antlerer <inmdlage. Wahrend 
in Delltschlancl und Osterreich die in sch1'offen Gegensatzen eimlnder 
bekiimpfendl'Tl Parteien <lurch gesetzlichen ZW~lllg in wirtschaftlich 
ertraglichen Hclhnen gefiihrt werclen mussen, winl dort die Idee de,.: 
"~rheitRfrieden", del' ArbeitsgemeimlChaft in epht britil.,che1' \Vei"c dllrch 
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frcie rel'handlungen cntwiekelt, zu welchen V cl'handhmgen wiedel'lllll 
chantkteristischerweise die erste Anregung seitens del' britischen 
Geworkschaften erging, die auf ihrem KongroB von 1927 naehdriickliehst 
den 8tandpunkt kllndtaten, daB del' Arbeiter im Zusammenwirken 
mit dem Unternehmcr mehr gewinncn kcinne aIs durch den Kampf 
gegcn ihn. Man mag von dem Erfolge del' hiermit sich allbalmenden 
englischen Sozialreform halten, was man will, die Atmosphiire del' 
Verhandlungen, die Sachlichkeit ihrer Methoden. del' bejde Parteien 
dort sich befleiBen, ist Ullserer vollsten Beachtung wert. 

Eine wesentliche }1'olge weithin reichender Kollektivvertrage, 
besonderN allgemein verbindlicher, ist die Gleichartigkeit fUr eineH 
del' wichtigsten }1'aktoren der Preishildung. Die Unmoglichkeit un· 
gii1l8tigerer Sondervereinbarungen ist nicht blo13 im Sinne des vorigen 
Ahsatzes das wirksamste Mittel gegen betriebliche Konflikte, sondeI'll 
auch gleichbedeutend mit del' Ausschaltung hierauf heruhender 
Konkurrenzkampfmittel, besonders del' Lohndriickerei. Die an 
sich so gesunde, wirtsehaftlieh nicht zu missende Idee des W ett bewer bes 
wird damit von einem :11angel gesiiubert, del' ihr schwer angelastet 
wurde und del' die Befangenheit des Blickes so weit zu fuhren vermochte, 
daB man in RuBland den Wettbewerb uberhaupt als "gemeinschiidlich" 
bezeichnete. Das Gegenteil ist richtig und die in Rede stehende Aus· 
schaltung del' niedrigen Konkurrenzkampfmittel halte ich mit del' 
Befriedung der Betriehc fiir die wesentlichsten und heute schon unleugbar 
yorhandenen Erfolge des vereinheitlichten Arbeitsrechtes und des 
Systems del' Kollektivvertriige. 

Nach dies er BeurteiIung des Kollektivvertragssystems im Rahmen 
der bestehenden Verhiiltnisse, die fur den Betriebsingenieur Gegeben. 
heiten sind, seien die Kritiken beachtet, die von dessen Gegnern erhoben 
werden, wozu in England, ltalien und Amerika die Mehrheit ganzer 
Kationen gehort 20). Del' Hauptvorwurf ist del' einer LohngI.eich· 
macherei, durch den eine starre Ruhe in das Arbeitsverhiiltnis komme, 
die den Gesetzen der dynamisch bewegten \Virtschaft nicht entspreche. 
Die Festsetzung del' Lohne ist zu wenig verschieden nach del' Leistung 
abgestuft. Vor allem steht dem nIindestIohn oft keine vertraglich 
bestimmte Mindestleistung gegenuber; die Abstufung zwischen hoher 
qualifizierten und gewohnlichen Arbeitern ist zu gering, geringer jeden. 
falls aIs vor dem Kriege. Die MindestIohnsiitze sind an sich derartig 
hoch, daB ;VIehrli:ihne, Priimien, zur Aneiferung kaum mehr gegeben 
werden kcinnen, ohne die Wettbewerbsfiihigkeit des Arbeitsproduktes 
zu gefiihrden. Arbeiten nach Verdingung, im Akkord, scheitern 
haufig an den vielen VerhandIungen und .!Heinungen, insbesondere an 
einem faIschen KameradschaftsgefuhI del' besseren, am Neid del' 
schlechteren Arbeiter. Die Fulle gesetzlicher Bestimmungen zur Ein· 
schrankung des WiIlens, wie einer sich und seine Leistung wirt· 
schaftIich bewerten wolle, ist eine Beschriinkung del' Freiheit. Durch 
all dies scien die obersten Prinzipien jeder Wirtschaft, freier \Y et t bewer b 
eincrscits und Verdienst nach Lcistung anderseits, bis znr l;llkennt· 
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lichkeit Yerwassert, del' Betriebsfrieden zwar hergestellt, aber auf Kosten 
del' Besseren und damit del' Gesamtwirtschaft, die hiermit auf die 
Ebene del' Schlechteren herabgeschraubt werdo, del' so bezahlte Friede 
werde die guhe eines Kirchhofs fur die \Virtsehaft sein. In dicsen AIl
sichten steckt nnbedingt sehr yiel ernste Wahrheit. AboI' die Verhalt
nisse del' Volker sind nicht derart, dan sie sich einfach kopieren lass en , 
unci eine Reihe del' erhobenen Einwendungen lassen sich auch im fur 
uns gegebenen System in hohem Grade odeI' mindestens teilweise beheben. 
Es wird in erster Linie auf den Geist ankommen, den die Vertrage anf 
den \Veg in die \Virtschaft mitbekommen, unt! noch mehr auf den Geist, 
in dem sie verwirklicht werden. Druben wird del' Tropfen SchweiB 
nicht so ungern hergegeben, dafUr ist aber anch die Aehtung vor dem 
SchweiB del' Arbeit grof3er uncI deshalb wird auf beiden Seiten nicht 
derart urn seinen Preis - den Lohn - gefeilscht. Del' Fll1ch, del' del' 
::\Ienschheit seit del' Vertreibung aUA dem Paradies mitgegeben, er 
wird dadurch etwas seineI' Tragik gemildert, des Sehweif3cH winl nicht 
weniger, a bel' des Brotes mehr I 

Ill. Der Mensch im Baubetriebe 
Betriebswissenschaft 

Ein abscheuliches Wort, das \Vort ,,:Uenschcnmaterial", soIl gleieh 
zu Beginn dieses Abschnittes gekennzeichnet werden. Es ist ein Wort, 
das schon in seineI' ZusammenfUgung, Mensch zu .:\laterial, den un
geistigen Standpunkt erkennen laBt, den seine ZusammengefUgtheit 
als kraB materialistisch und utilitaristisch entlarvt. Auf unserem Gebiete 
findet es ein Analogon in dem Worte "Baumaterial", und folgerichtig 
ware die ij'berschrift dieses Abschnittes dann, ahnlich wie "Baustoff
gebarung", "Lagerhaltung" usw. nun "Menschengebarung", ,,::\lenschen
haltung", Ausdrucke, die von Sklavenhaltern ersonnen sein konnten. 
Hier aber gilt es, des ewigen Erbes del' Erbsunde, del' Arbeit, :1:11 walten, 
nicht sowohl als eines UbeIs, sondern als einer Pflicht del' ~lenRchheit, 
die auf jedem ihrer Trager last et und ihn gleichzeitig zum Menschen 
erhebt. Diesel' Pflicht- und Gemeinsamkeitsgedanke muB be
stimmend sein fUr die Stellung des Menschen im Betriebe. Ihn zu erfassen 
ist auch und gerade dem Ingenieur, dem Betriebsingenieur, dem 
Menschen- (Arbeiter-) Fuhrer notig. Man kann mit Max Mayer (Weimar) 
die Betriebswissenschaft des Ingenieurs aIs die "Wissenschaft vom 
Betreiben menschlicher Gemeinschaftswerke" bezeichnen, wie dies 
in seinem Buche "Betriebswissenschaft" geschieht 21). Diesel' praktisch 
und theoretisch vollig auf del' Hohe seineI' Aufgabc stehende fngenieur 
gibt seinem Buche den UntertiteI: "Ein Uberblick uber das lebendigp. 
Schaffen des Bauingenieurs", und das le bend ige Schaffen bringt diesen 
uberaIl mit dem ::\Ienschen in Beruhrung, so daB von den zehn Kapiteln 
dieses Buches sieben, von den 211 Seiten drei VierteI dem Menschen 
gewidmet sind. Dieses Buch erachte ich als dm; Bestc, das wir Bau-
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ingenicllI'c auf diescm Gehiete besitzen un!! sein Studium wird dem, 
"ricr im Betrieb lebt unrl in die Ansehauung und Erfahrung hineingp
waehsen ist, zu einem 1'iehtigen Standpunkt fur Urteil und Weite1'
entwieklung helfen und dem, del' die Bet1'iebe erst ober£1aehlieh kennt, 
den Blick sehiirfen fur ;;eine Beobaehtungen" (a. a. 0., Vorwort). Die 
',-erhaltnismaBige Breite meiner friihe1'en Kapitel uber soziale Fursorge 
und soziales Recht zeigt, wie notig ich eine gereehte Einsieht in diese 
Beziehungen zur A1'beitersehaft halte; die betrie bs wis sens ehaftliehen 
Beziehungen Zll ihr sehildert Max }Iaye1' unubertrefflieh und lleben 
dem Hinwcise auf sein We1'k kann ieh hier nul' das \Vesentliehste hie1'yon 
andeutPIl. 

Im ersten Absehnitt, Grundlagfm, del' sieh mit del' Betriebs
wissensehaft als philosophisches und soziales Problem und als Kultur
allfgabe im Rahmen del' Soziologie befaBt, nennt er die Lehre von del' 
BetriebHwissensehaft "Du1'ehdenken del' Tat" und das Ausuben 
cler Bet1'iebswissensehaft "d urehdaeh te Ta t". "Harrington E mers on 
stellte in seinen "Twelye principles of efficiency" (Zwolf Grundsatze 
del' Leistungsfahigkeit) eine Reihe von Forderungen idealer und praktischer 
Art: 

1. Ideals (nicht "Ideas"), ein Ziel, wobei del' Doppelsinn deH ge
wahlten Ausdruckes klares und zugleich hohe8 Denkcn, also nicht bloB 
eine flihrende Idee, sondern gleichzeitig ein Ideal fordert. 

2. Common sensc and judgement, gesunden ::\'Ienschenverstand 
und Urteil. 

3. ('ompetent counsel, sachyerstiindigen Rat. 
4. Discipline; Zucht und Fugsamkeit, "gegenseitige An

passung und Rucksicht ist zum erfolgreichen Zusammenarbeiten unbedingt 
erforderlich, jeder sorge fUr seine eigene Arbeit! Die planende und 
ordnende Tatigkeit del' Betrieb8leitung fruchtet nul' bei piinktlicher 
Ausflihrung durch die Arbeiterschaft; das dad nicht daruber hinweg
tiiuschen, daB die Leitung die schwersten Pflichten und die g1'oBte Ver
antwo1'tung hat" (a. a. 0., S. 16). 

5. The fair deal ("NohleErledigllng"), "anstiindige Behandlung, 
Wurdigung des Arbeiters, ehrliche Anerkennung jedes Betriebs
angehorigen als eines vollwertigen }lithelfers zum gemeinsamen Ziel 
ist Voraussetzung beim Zusammenarbeiten. Deshalb darf auch das 
Organisieren nicht bis zum Mechanisieren iibertrieben werden, del' .Mensch 
muB menschlich bleiben" (ebenda). 

Die bisherigen flinf Punkte und del' zwolfte bilden die altruistische, 
sozialphilosophische Hiilfte del' Grundsatze; die Punkte 6 bis 11 
betreffen mehr p1'aktische Dinge. 

Del' 12.1autet: Efficiency reward. Bezahlung nach Leistung, 
"entsprechend der naturnotwendigen Eigenart des menschlichen Daseins
kampfes; sie aUein ist sachlich gerecht, sichert die selbsttatige Auswahl 
del' Geeigneten, belebt die Freude am Erfolg, entwickelt das Selbstgefiihl 
unf! die \Vcrtschiitzung des einzelnen" (ebenda S. 17). 



Der Mensch als Betriebsglied 
I)er zweite Abschnitt des NI ayerschen Bnches triigt die UbeT';-;eilrift: 

"Del' Menseh aIs Betriebsglied." Er behandelt die Eigellsehaftell, 
das Denken des }Ienschen nnci damit seinen Gegensatz zur }Iaflehille, 
die 'YurzeIn des menschIichen HandeIns. Hier darf ich dem 'VOItp 
"Ballstoffkenntnis" das 'Yort "l\[enschellkenntnis" gegenlibersteJlell 
und auf deren bisher so schr verkanllte Notwendigkeit mit Naehdruck 
hinweisen. Dabei muE del' Dnterschied ill del' Betrachtung des EinzeI
menschen Hnd einer }IensehenmehrzahI infolge del' eigenartigen seeliRchen 
\Vechselwirkungen bei zusammenwirkenden l\lenschen beachtct wcrden. 
"Fur die Betriebswissenschaft ist dcr Mensch im wescnt
lichen Gesellschaftsmitglied" (a. a. 0., S. 53). Damit sind auch 
die poIitischen Einflusse, die im Verkehr mit einer Arbeiter
masse immer vorhanden sind, gestreift. Von hier aus wird die Ein
wirkung auf den l\Ienschen ahgehandelt, die von del' Bedeutung 
del' Personlichkeit abhangig ist. Die Steigerung des personIichcn 
Hustzeuges durch kIuge AuswahI del' ~liLLrbeitcr, durch ET
zichung und Wciterbildung diesel' lVfitarbciter stelIt in den 
Seiten 56 bis 77 Dinge dar, die jeder Betrieb8ingenicur gelesen hahen 
sollte. 

Die Betriebsgemeinschaft 
Del' dritte Abschnitt, "Das Zusammenarheitell", flchildert die 

Betriebsgemeinschaft mit ihrer Einfugung deH cillzelnen in eine 
gesunde Hierarchie und die Grunde fUr ein V crsagen eincr solchen Ge
meinsehaft dureh Fehler. Fehler werden am hestcn vermieden durch 
eine Organisation, die heweglich genug sein mnE, si ch den wechselnden 
Erfordernissen anzupassen. Spielraum und innerhalb desselben Frei
heit mnE jedem Mitarbeiter gewahrt bIeiben. Dahei ist Arbeitsteilung 
wichtig fUr den ErfoIg, wobei die Form, in del' jedem seine Aufgabe 
zugeteilt wird, mogIichst einfach und kIar scin mul3. :\Iaycr steUt 
nun drei allgemeine Satze fur dic Arbeitt;]eistungsdurchfuhrung auf 
uncI wendet sie anf die "Aufgabe del' AlltagRarbcit im Baubctriebe an, 
wonach: 

a) die Leistungen im voraus nach Zeit llnd Umfang so zu planen, 
b) Arbeitskraftc in soIcher }Ienge zu beschaffen und 
c) die Arbciten zu jeder Stunde so einzuteilen sind, daB 
1. alle Arbeit rechtzeitig geschieht, 
2. alle Arbeiter (unci lVlasehinen) passend lllld vollbeschaftigt sind unci 
3. im ganzcn ll10gIichst Rparsam gewirtsehaftet wird" (a. a. 0., 

S. 8;)). 

Der Lohn der Arbeit 
Ill1 lliichsten Kapitel: "Die TeiIung des ErfoIges", spricht. 

lVlax lVJ a y er die wichtigstell bezuglichen ErkenntniRHe seines Buches 
ans. "Arbeitcn heiHt, sich Ull1 cinen ErfoIg iiul3erer odeI' innere)' Art 



49 

bemiihcll. Innere Anteilnahme bringt erst das sachliche Erfolgstreben. 
Wie ullter den heutigen VerhiiJtnissen dcr Arbeiter in ein sachlich richtiges, 
wiirdiges und befriedigendes Verhaltnis zu seineI' Arbeit zu bringen 
ist - das ist der Kern aller sozialen Schwierigkeiten. Teilt 
man die Arbeit in zweckmiiDiger Weise, so muB man anch den Erfolg 
richtig teilen." "Der Betrieb, del' den ITIensehen, seine Schaffens- und 
Lebem;kraft braucht, muG ihm geben, was der Mensch braucht: Le bens
werte. Nur der Kurzsiehtige beschrankt sich da anf den Geldlohn. 
Den sozialen Schaden, del' Unruhe nnd Unzufriedenheit, konunen wir 
nur mit weitHiehtigster Sorge fUr alle Lebenswerte bei." "J e mehr 
Lebt'llswertc der Arbeiter in seiner Arbeit selbst und sonst 
in seine m Lebenskreisc findet, um so weniger wichtig ist 
fur ih n del' Lohn" (a. a. 0., S. 86, 87). "Entlohnung nach Leistnng 
(Emersons 12. Pnnkt) als Hegel innerhalb del' Arbeitsgemeinschaft 
erfordert unbedingt eine Erganzung durch Versorgung nach Bedarf" 
(a. a. 0., S. 18). "Dabei ist aber der Gesamtlohn einer geschlossenen 
Betriebsgruppe, eines Volksteiles, eindeutig durch ihre Leistung gegeben. 
Die Gesamtsumme del' verfugbaren GenuBgiiter ist unerbittlich bedingt 
durch die Gesamtsumme del' Erzeugung." "Fur die Bewertung einer 
bestimmten Arbeit kommt auch K iinftiges und Vergangenes in 
Frage. Die mitzurechnenden Folgen einer Arbeit konnen in spaterer 
Verantwortung odeI' in spateren Vorteilen (Krankheit,,-, Alter"versorgung), 
im kiinftigen Kutzen gegenwartiger Erfahrung bestehen. Der Umfang, 
die Tiefe, die Schwierigkeit der Kenntnisse und .Fiihigkeiten, dureh 
Studium oder Erfahrung erworben, verdienen, ebenso wie sic in cler 
Leistung zum Ausdrucke kommen, auch sonst und in del' Entlohnung 
die moglichste Riicksicht." "Leistung uncl Gegenleistung miissen 
angemessen sein. Jede cler beiden Leistungen muB dem ~ehmer me hI' 
wert sein aIs dem Geber, und jeder muB subjektiv mehr bekommen 
als geben. UngIeichungen also regeln die Beziehungen; man darf aueh 
bei Arbeit und Lohn nieht kurzsichtig eine Gleiehung setzen woUen, 
die hier, wie meist im Leben, falseh werden muBte" (a. a. O. S. 88). 
"Der gebotene VOIteil muB fiir den nIitarhciter hinsiehtlich seines sub
jektiven \Vertes in geradem Verhaltnis zu dem \Verte stehen, den seine 
Mitarheit fUr den Zweek des Gemeinwerkes und uberhaupt fiir das 
Gemeinwohl hat. So gewinnt del' Betrieb seine :;YIitarbeiter, und zweek
ma13ige RegeIung muB die Willigkeit des Arbeiters erhOhen, die fUr 
den Betriebserfolg ahnliehes bedeutet wie der \Virkungsgrad einer 
:Uaschine" (a. a. O. S. 89). Hier und besonders in den AusfUhrungen 
auf Seite 18 und 19 erhebt der Verfasser Forderungen hoher, ethiseher 
Art, die eine nahere odeI' fernere Zukunft in Regelung der Frage der 
Leistungen unci Gegenleistungen erfiillen wird m iisse n, worm die Ver
hiiltnisse del' Arbeiter eine Befriedigung und Befriedung finden sollen. 

Von solehen Gesiehtspunkten aus wird der Leser meine Kapitel 
iiber "soziale Fiirsorge" und iiber "Arbeitsrecht" im rechten 
Sinne werten bzw. die dortigen und die jetzigen Ausfiihrungen zusammcn
haltcn. Er wird dann die Ausfiihrungen, betreffend Sehutz und Wieder-

~(J(',..,('J', Ba,uJ){'tripbslC'hre 
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herstellung del' Arbeitskraft, Altersversorgung, Lehrlingsfrage usw., 
richtig wurdigen. Er wird auch zu den Fragen des Arbeitsrechtes 
die richtige Distanz gewinnen, die man beziehen muB, urn den Arbeits
frieden moglichst zu erhalten. Die Bestimmungen uber die Betrie bs
vertretungen, Kollektiv- und Tarifvertrage wird er dann richtig 
werten, sie nicht uberschatzen, nul' als vorlaufige Etappen zu Besserem 
betrachten. Dann wird er bei den mannigfachen kleinen Reibereien 
stets das rechte vVort finden, das ruhig, seineI' Stellungnahme bewuBt 
und doch etwa mit Humor gebracht (das amerikanischc: Keep smiling!), 
noch immer Wunder wirkt! Ein solcher Betriebsingenieur wird "beraten, 
statt IlU entscheiden, uberzeugen, anstatt zu befehlen, begrunden, anstatt 
zu diktieren, damit ist genau dasselbe und Besseres unter Wahrung del' 
Menschenrechte, mit Erhaltung del' Lebenswerte zu erreichen." (a. a. 0., 
S. 46). "Er geht damit nicht nul' auf Verbesserung des Wirkungsgrades 
aus, auf Vereinfachung und wirtschaftliche Sparsamkeit, auf Verbilligung 
und Verschonerung, sondern auch auf Vermewlchlichung des Be
triebes" (a. a. 0., S. 28). 

Damit betreten wir das engere Gebiet der Aufsicht, die auch aus 
del' Arbeitsteilung entsteht. Im Gegensatz zu rein kaufmannisch odeI' 
technisch Tatigen erfordern alle Aufsichtsposten auBer den Kennt
nis s en" SelbstbewuHtsein, Festigkeit, Pflichterfullung, Einsicht, Ge
rechtigkeit, l\lilde sowie eine besondere Kunst del' :;\;Ienschcnbehandlllng. 
Auch del' ::\Ieister (Polier, Vorarbeiter) muB sich fur gllte Arbeit, 
fiir Leistungsfahigkeit und gut en Ruf seineI' Firma verantwortlich fiihlen. 
Fur alle leitendell Stellen i"t vollkommene Ehrlichkeit und Trl'lIe. 
nnerschutterliche Ruhe und GefaBtheit in allen Lagen, l"iihrertalcnt, 
restlose Verantwortungsfahigkeit und das Vcrtrauen del' Auftraggeber 
und del' Untergebenen erforderlich" (a. a. 0., S. (6). Jeder praktische 
Bauleiter wird aus eigener Erfahrung wissen, daB die Hanptsachc im 
Verkehr mit seinen Untergebenen die sachliche und seelische Uber
legenheit ist: die eine flieBt aus del' anderen und beide aus der tberlegllng. 
::\Ian merke sich: Sur anf richtiger rberlegllng herllht wahre 
t'berlegenheit. 

Der Arbeitslohn~ Lohnverrechnung, Lohnzahlung, Akkorde, 
Pramien 

Del' fiihlbarste, regelmaBigste, in Ziffern faBbare Anteil del' Gegen
leistung an den Arbeiter fur seine Arbeitsleistung ist sein Lohn. Einige 
Bemerkungen hieruber finden sich schon auf Seite ,), .I ~ und 45. 

Die Befassung mit dem Lohu erfolgt nun nicht me hI' von den friiheren 
Gesichtspunkten aus, soudern als Kostenbestandteil, ab Pro
duktionsmittel. Del' Lohll ist del' Preis fur die Arbeitsleistung. 

}lan unterscheidet den Nominallohn, Nennlohn, und den Real
lohn, Wertlohn, besser Lohnwert; urn die Lohne verschiedener Staaten, 
ja bloB versehiedener Gegenden vergleichen zu konnen, darf man nieht 
den Nominallohn heranziehen, sondern den Reallohn, den Lohnwert, 
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del' delll Arbeiter als (jegenleistung, als "Erfolgsanteil". gegeben ist. Man 
spricht in diesem Sinne auch yon einern Soziallohn. Man unterscheidet 
fern er den N a t urallohn, del' heute im allgerneinen gesetzlich yerboten 
und nul' rnehr hin und wieder und teilweise, z. B. als Beistellung des 
Quartiers, YOI'komrnt, und den Geldlohn. Tariflohne sind auf Grund
lage kollektiyer Vereinbarungen (siehe S. 43), zustandegekommene 
Regelliihne, faRt imrner in del' Form yon 1Iindestlohnen. Man unter
seheidet feme I' den Zeitlohn, nul' mehr sehr selten in :Form des Tage
lohns, sondern fast immer in Form des Stundenlohns. Mit ihm 
wird in erster Linie die Zeit abgegolten, die del' Arbeiter zur Verfiigung 
stellt, und zwar noch abgestnft in gewohnliehen Stundenlohn und -ober
stunden-, Nacht- nnd Feiertagsstundenlohne. Grundsatz ist, 
daB nul' die wirkliche Arbeitszeit mit geringen Ausnahrnell, wie Grlaub, 
Entgelt, bezahlt winl. Solange in den Kollektivvertragen dem yerein
barten Mindeststundenlohn nieht aueh eine yereinbarte 1Iindestleistung 
gegenubergestellt winl, so lange ist das Leistungsprinzip fast bis zur 
Gnkenntlichkeit verwiseht. Dieses Zuruektreten des "Leistungsprinzips" 
gegenuber dem "Bedarfsprinzip", eine durch die Nachkriegszeitnot 
in fast allen Liindern Europas hervorgerufene Erscheinung, ist sicher 
nicht produktionsforderlich, wird solcherart anch yon del' Arbeitnehmer
seite langsam anerkannt und wird hoffentlich im IntereRse del' Leistung 
del' gelernten Handwerker nnll in ihrem umI illre,.; Nachwuchses Interesse 
eine vernunftige Anderung erfahren. Die nachfolgende kleine Ta belle 
zcigt die TarifWhlle VOIl drei Arbeitskategorien im Tarifgebiet GroB
Berlin nnd in noch vier Tarifgebieten fur 192H/30. 

Tabelle 1 

::\[aurer und Bauhilfs- Tiefbau-Tarifgebiet Ortsklasse Zementfach- arbeiter arbeiter arbeiter 

I 
, 

: 
Gro/J-Jkrlin I 1{53 

, 
127 100 ...... 

X()rd(~n .......... 1 1;)1i I 1211 ! ]08 
Westfalen 0,4 .... 5 71i 63 I 62 
Bayern ........... ,\ 135 112 I 112 
\V estdeu tsehlalld . 7 I 88 I 73 I 55 

}lan ersieht aus ihr die verschiedenen Spannungen zwisehen den 
Lijhnen und aneh die bis anfs Doppelte gehende Verschiedellheit del' 
X ominallOhne. 

Die Verrechnung del' StundenlCihne gesehieht in eigenen 
Schiehtenhuehern dureh den Schiehtensehreiber, auch Bau
sehreiber genannt; bei kleineren Baustellen ubt del' Banschreiber 
aueh die Baustoffgebarung an del' BausteUe ans, bei groBeren sind die 
Tiitigkeiten del' Listen- und del' eigentliehen Bauschreiberei zu trennen. 
Aus den Aufschreibungen in den Schiehtenbuehern, die aUes enthalten 
mussen, was im geltenden Tarifvertrag fur die Lohnbereehnung maB
gebend ist, werden aUe 8 odeI' 14 Tage die Lohnlisten verfertigt, welche 
die Grundlage fur die Lohnauszahlung bilden. Da die Lohnlisten 

.t* 
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auch fUr einige Arten del' Fiirsor gea b ga ben (siehe S. 2."5) Dok 11 III C n t e 
darstellen, haben sie aueh diesen Erfordernissen sowie solcht'll ,.;teller
techniseher Art zu entspreehen. Die Lohnabzuge, die dem Arbeiter 
im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen gemacht werden durfen oder 
mussen, sind meist im geltenden Tarifvertrage in ihrer ziffernmiiBigell 
Hahe verzeiehnet. Siimtliche hier Bezug habenden Arbeiten, die Anlage 
del' Arbeiterverzeichnisse, I nanspruehnahme del' Arheiter bei den Arbeits
iimtern (siehe S. 37), An- und Abmeldullg bei der Krankenkassa unll 
Unfallversieherungsanstalt, Sehiehtenkontrolle, Verfassnng der Lohn
listen, Abrechnung mit den Versieherungsanstalten und Steueriimtern. 
Lohnauszahlung, Geldbedarfsermittlnng, Anspreehung, Geldweehsel usw., 
die Erfullung der Farmliehkeiten bei der Aufnahme und EntlaHsung 
des Arbeiters, dies alles gehart zum Pflichtenkreise des Schichtensehreiberfi 
und wird bei groBen Bauten in einem eigenen Lohnbureau besorgt. 

Die Lohnzahlung, Auszahlung, hat in niich;:;ter Niihe der 
Arbeitsstiitte, keincsfalls in Gast- oder Schanklokalell, in barem Oelcle 
zu erfolgen. GemiiB verschiedener gesetzlicher \' orschriften ist jedem 
Arbeiter zugleich mit dem Lohne eine Lohnabrechnung, enthaltend 
Art und Hahe der Lohnstunden, des Lohnes und der gesetzlich erlaubten 
Abzuge, auszuhiindigen. Andere Abzuge auBer eigenen Vorschussen, wie 
Schulden, durfen erst nach ErfUllung der gesetzlichen Bcstimmungen, 
Exekutions- oder Pfii.ndungsvorschriften gemacht werelen. Sehr zweck
miiBig, teils gesetzlich, teils kollektivvertragsmaBig vorgesehen, ist die 
Auszahlung im Lohnbeutel, Lohnsiickchen, die man dprart heziehen 
kann, daB sie gleichzeitig die Lohnabrechnung (samt Durch,;chrift) 
aufweisen. Wenn elie Verfassung elerselben unel die Fullung del' Lohn
beutel unter l\Iitarbeit eines Betriebsvertreters, Betriebsrates, Vertrauens
mannes, vorgenommen wirel, wercIen Lohneinspruehe seitem; del' ArbeiteI' 
vallig vermieden werden. 

Diese gesamte Tiitigkeit ist so wichtig und verantwortungsvoll, 
daB der Betriebsingenieur sie im vollen Umfange kennen, beaufsichtigen 
und wurdigen muB. Eine Kontrolle des Lohnzahl ungs- und 
Kassenverkehres, sei es durch ihn selb8t odeI' bei groDen Bauten 
ocIer groBen Unternehmungell durch eigene OI'gane, ist von groBer \Vichtig
keit. Es bestehen gerade fUr den Lohnverkehr viele und sehr zweckmaBige 
Drucksorten, Verfahren und KontI'ollverfahren bis zu den modernen 
Bureaumaschinen, die, den jeweiligen VeI'hiiltnissen entspI'echend, 
mit Nutzen angewenelet werden kannen. Fur den BetriebsingeniellI' 
muB allerdings die Hauptsache sein, daB bei Entlohnung nacb Stunden
lohn der rein I'echnerischen Schichten- und Lohnzahlungskontrolle 
eine Leistungskontrolle bei- und ubergeordnet ist, die ihm und 
seinen technischen Hilfskraften, den ;\Ieistern uncI Vorarbeitcrn, obliegt 
(siehe S. 233). 

So einfach die Vcrwendung der Arbeitszeit als \Vertrnesser 
fur die Lohnhohe sein mag, so ungeeignet ist sic vom wirtschaft
I i c hen Standpunkte. Die zwischen Leistung uncI Gegenleistung ab 
\Vertme8ser eingeschaltete und vergutete Arbeitszeit ist, betriebstechnisch 
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geiiprochcn, die Gesamtzeit (G Z), Sie sctzt sich zusammen aus del' 
reinen Leistungszeit (LZ) und verschiedenen Zeitaufwendungen 
fur Xebenarbeiten, Hllhepausen, Sti:irungen 11, dgL Es ist kIar, daD 
schon L Z bei vcn;chieden tuchtigen Arbeitern verschieden hoeh sein 
winl; bei G Z komrnen noeh Zeitaufwendungen dazu, die zum groDten 
Teil Zeitverluste sind, zurneist wrmeidlieher Art, So mancherIei 
l\littel der BetricbRleiter in der Arbeiterauiiwahl, Einreihung, Aufsicht, 
Inganghaltung yon l\Iaschinen usw. hat, urn G L zu beeinflussen, das 
einfachste, gel'cchteste und ftihlbarste l\Iittel. die Entlohnung naeh 
Leistung, ist bei der Bczahlllng der Arbeitszeit ausgesehaltet. Beim 
Stiicklohn hingegen wird rnit Ausschaltung von G Z aIs Lohnmesser 
die geleistete l\Ienge eines Erzeugnisses nach einem fUr dessen Einheit 
vel'einbarten Preise (Einheitspreis) bezahlt (Akkol'd, Vereinbarung, 
Gedinge). l\lanche Arbeiten kann man nicht zur Grundlage eines 
Akkordes machen, weil die Bestimmung eines Einheitspreises, Akkord
satzes, od er die Aufmessung der Leistung, del' }Ienge, zu schwierig oder 
gal' unmoglich ist. Ansonsten soUte man grundsatzlich im Gedinge 
arbeiten, urn dcn yoranstehenden Ausfiihl'ungen zu entsprechen. Ein 
Akkord wird nul' dann betriebswirtschaftlichen und sozialen An
spruchen genugen, wenn er gel'echt vereinbart unll strenge ein
gehalten wire!. Die gerechte Festsetzung muD eine hillige Leistung 
des Al'beitel's und eine entsprechende Bedarfsdeckung 7,ur Gl'undlage 
hahen. Lpt7,i,prn ist dureh die Tarifli1hne heutzutage uberall gcgeben; die 
:Festsetzl1Jlg del' el'stel'PIl muD nach Erkenntnis einer gewissen RegeI
als Dl1rchsdmittsleistung im Einvernehmen mit del' Arbeitersehaft 
erfolgen (Hand- odeI' Kolonnenakkord). Akkorde mit PartiefUhrern 
(Akkordantell) sind wegen der damit verbundenen l\IiDstande hente 
nieht mehr zu empfehIen. Die betreffende Vereinbarung ist von beiden 
Seiten strengstens zu befolgen, wobei die Aufsieht die l\1enge und 
die Gti te del' Leistung zu beaehten hat. Gewi[l, durch die Akkorclp 
winl die Mugliehkeit \'Oll Differenzen geschaffen, die in den Tarifvertrtigell 
nicht gpgeben Hind; aber die ver8chiedenen Arbeiten uncI Leistungen 
sinel eben nicht nach starren Tarih'ertragen zu bewaltigen. Die Haupt
clifferenzen entHtehen aus unangemessener Hohe des Akkordsatzes. 
Ist dieRer niimIieh zu kIein, so daB trotz aller redIichen Bemuhungen 
beider Teile Rowohl L Z, als aueh G Z derart ausfallen, daD del' Arbeiter 
bei Riickreehnung des AkkordIohnes in einen StundenIohn weniger 
ab den Mindestlohn erhiilt, so muD man ihm den Akkordsatz angemessen 
erhijhell. Anderseits llnd haufiger tritt del' Fall ein, daD die Ar1eiter 
nach Festsetzung pines Akkordsatzes viel kleinere G Z benotigen als 
vorher, daB also ihr AkkorciverdiellHt llnvorhergesehen hoeh win!. Da 
sich hiermit eigentlich hloB die leistungerhohende Kraft cles Prinzipc;: 
Entlohnung nach Leistung, auswirkt, so darf dies Ergebnis aueh nieht 
angetastet werden. Zurnal wenn del' Akkordsatz im Rahmen des KalkiiIs 
liegt, wird ja hierclureh niemand ge;;ehmalert. Del' Betriebsingenieur 
darf huchstew; fur spatere, zukunftige Falle hieraus seine Lehre ziehen, 
die gewij}ltllich dahin geht, eine angemessene Verringerung del' G Z 
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beim Arbeiten im Akkord gegenuber einem Arbeiten im Stulldenlohn 
von vornherein zu berucksichtigen. Eine Abgrenzung des Akkorrl· 
,~erdienstes nach ob en ist fast unmoglich. bzw. sic wurde ein Sinkpn 
dpr Leistung eben bis zu diesel' Grenzhohe hervorrufen. 

Eine gewisse Bindung zwischen dpm Akkord· und dem ZeitIohnp 
bleiht immer bestehen, schon in HinHicht auf daB Bedarfsdeckungs. 
prinzip, daB zum Teile die Lohnhiihe beeinfluJ3t. LaI3t man diese Bindung 
voU in l~rscheinung treten, so entstehen Akkorde mit StnndenIohn· 
grenzen odeI' eine neue Art del' Lohnvprrpchnung, niimlieh im Z(>it· 
lohne mit Leistungspramien. Die einfachstp Form ist dabei die 
Annahme einer gewissen G Z fUr die Leistungseinheit unci Erhiihung 
des Tariflohnes um ebensovicl, aIs G Z sinkt. Z. B.: Fur 1 m 3 Erdarbpit 
wird eine G Z von 2h \~er(>inbart, sonach in 8h genau 4 m3 Leistung: 
ist nun diese z. B. 4,40 ma, so ist G Z um 10 % kleiner und als Pramie 
wird 10% bezahlt. Del' Lohn des ArbeiterB iBt dann griif.ler geworden, 
ohne daB del' Lohn fUr die Einheitsmenge gestiegen ist. Z. B.: Bei pinelll 
StundenIohn von Rm 1,0, Grundlohn in 8h genau Rm H,O, hei 4.0 m:l Regel. 

I . . h 8,0 . ') 0 R ' 3. 't P;' . . I I 8,80 2 0 I" 3 elstung, sonac 4,0 - _,m/m, ml ramlenza 1 ung 4,40- , "m/m. 

Del' wirtHchaftIiche Betriebsyorteil liegt in diesem Falle nur in del' \-er· 
einbarung einer ;\1indest· als Regelleistung und in del' raseheren Dureh· 
fUhrung mit ihren gunstigen Folgen. Diefw konnpn derartige sein, daB 
man bei groBeren ErsparniRHcn an G Z del' RegellpiHtllng mehr als dip 
verhaltnismiiBige Ersparnis an Priimie h('zahlt. man ('l'hiilt danll ein 
abgestuftes Pramiensystem. 

Taylors wissenschaftliche Betriebsfiihrung 
Ein solches Differentiallohnsystem, wenn auch nieht gprad(' 

ein Priimiensystem, ist das beriihmte System Tay]orH. In Him;ieht 
auf die grundstiirzenden Ergpbnisse diesel' Lohn philosoph i e, wie 
man Hie am besten nel111ell kanrL Hei einiges wcniges d~L\-()n hier erwi-ihnt, 
Es ist klar, daB die Festsetzung del' RegelleiHtung. de,; "Pensunm··. die 
Festsetzung des Grundlohnes umI del' Differenzierungsliihne bloB den 
Ausgangspunkt, die Erhohung del' Regelleistung und damit 
die :\Iogliehkeit del' Erhohung del' Lohne bei wirtschaftliehem Erfolg 
des Betriebes das Wesentliche dieses Systems darstellt. 

Frf'df'rick \Vinslo.y Taylor hat ab Ergebni~ dreiHigjiihl'igp]' pl'ak
t iscJH'I' Tiitigkpit dips!,,, ;;;.YstPlll ('!':<onnen, !la" naeh ihlll hpIlaunt ist ulld 
in d('1Il Bctripbswirtsehaft, Lollll.philosophie ullll Lohnpolitik V('f('illigt 
"ind. ~i{'ht wip bi,.;]Il'r auf 'l'raditioll und Empirit' fuDend, ~ondt'fIl mit \\' i s ~ ('n
~chaftli('hf'r Betriebsfllhrullg, Scientific managelllPnt, g('h! f'r 
all das l'robll'm 22). Tit Y I or ulltpr~ueht f'bpnso wi~sf'n~l'lJaft lieh, wip lllall 
dip" vor ihm mit del' Tiitigkeit, der 'Iasehill(' RcllOll imlller getan llat. dip 
Tiitigkeit dc'r Arbeit('I'. Sein Sptern b!'stpht in pilH'rn wi~"en~('haftli('hen 
Btudium j!'<lel' eillzplllcn LpistUllg, in til']' Sehaffllng \'on \'OI'Ill("l 

fiir :i\\!'thodf'n unll \Vprkzeug('. l)('i llerf'n Anwendung V('rlimte all Kraft 
nnll Z!'it alll gt'ring"tf'1l sind. ill dpr Erzieliullg del' Arbeitpr zur Haud· 
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hahullg di('~pr \ldhoden, HO daB ihre Arbeitskraft ohne t'berallstn'llgung 
yoIl aUHgl'uiitzt winl, und in del' Erhaltung dieses Zustandes. Darauf 
griindet er f'iIlP gerc('hte Entlohnung des Arbpiters und pine Be
teiligung an dent Ertrag einer \fehr(eistung, die libel' das"PensUlll" 
hinausgeht. "Eine Verwaltung auf wisspnschaftlich-methodiseher Grund
lage hesteht im wesentlic1Jell aus einer Philosophie, die in einer KOll1 hi
nation dpr foIgpndpn \-ipr groBen VpI'waItungsprinzipiPll ihren 
Ausdruek findp!,: 

L Die Ahlpitung und Aufstellung ('iner wirkIiehen 'Yissens('haft. 
2. Dip s.v~t('!na!'isellp Auslese der Arbeiter. 
:~. I hr(' wissPllsehaftliehe Erziehung und WeiterbiIdung. 
4-. Inniges Zusammenarbeiten zwisehpn Leitung unll Arbeiterll" 

(a. a. 0., :'l. 140). 
Das durch die Zpitstunden des Punktp,,; 1. gewonnellP "'issen is! dip 

Grundlage zur Forderung von Eintracltt zwisehen Leitung uncl Arbeitpr
~ehaft (Punkt 4-), wenn diese (Punkt 2) claclurch allmahlich zu neuen und 
besseren Arbpitwwtltoden gpflihrt wird (Punkt 3). In cler Frage des geistigen 
uwl rnateriPl1cn, dps inneren und iinJ3erell Lohnes stellt Taylor den beiden 
in Frage kommcnden Partpiell, Arbeitllelllner und Arbeitgeber, die dritte 
und groBte Partei liher - -- das \'01 k, dl'ssen stiirke1'c Rec11te ihrcn 
angemesspncll Anteil an jedpl1l 1<'ortsch1'itt habeu sollen. Ebenso ,yie spit 
del' Eillfiihrung del' :\\asehinen den griH3ten )l"utzen anA <1('1' damit gf'gdH'IH'1l 

wirt~('haftliel]('n Npnordnung (lie Allgpmf'iuheiL d('r l(onsuIllPnL 
gf'zogf'n, KO soil dips nflch Tay 10 r a Udl hr·i ~pillPlll S~'~t'(,Ill ~eill. Anfilug1ich 
~tark lwfuhdet, hat dips"K !-\~-~tPlll lH'~(llld('rs in Amerika ('illPU Siegeszug 
angdr('j('lL allf dplll dip "prospprity" dips('s LalHks ZUlU Teil(~ ruhj,23). 

Dem Bdriebsingenieur solI noch gesagt sein, daB die Ahkehr 
\'on den bequemen \Vegen der Tarifentlohnung fiir ihn immer ein 1\1e hI' 
an Leistung bedeutet, daB die Leitenden bei Taylor auch die am 
meisten Betroffenen sind, da dieses System "die Leitung endlich 
tatRaehlich zllm Lciten anhalt". SehlieBlich sei bemerkt, daB im 
Rahmen bestehender Tarifvertrage eine Entlohnung nach Leistnng, 
~ei ('~ im Akkonl-, Priimien- odeI' DifferentialIohnsystem, am einfachsten 
auszufiihrell ist, indel11 Zll den \'ertl'llgtHl1iif3ig festgesetztcn Lohnzahltagen 
die Tarifliihne und nac:h Berechnnng des :;\Iehrlohnes am Ende del' akkor
dierten Arbeit odeI' nac:h je ein, zwc:i odeI' yier vVoehen diesel' selbst 
nachgezahlt wire!. 

IV. Die Maschine im Baubetriebe 
Allgemeines 

Die Kapitel Tl und III sind verfaBt in Hinsicht auf die Arbeits
leistungen des YIenschen als Geistes- odeI' vVerkarbeiter, Kopf- odeI' 
Handarbeiter, Angestellter odeI' Arbeiter rundweg. Nun ist es seit jeher 
cin Ziel del' Geis'tesarbeit gewesen, die menschlic:he Arbeitskraft durch 
}Tasc:hinenkraft zu fordern, ja ganz odeI' teilweise zu ersetzen. Diesel' 
Ersatz ist eine kulturelle, eine teehnische und eine wil'tsehaftliehe N ot
wendigkeit. Kulturell, weil es del' Wiirde des l\lenschen entspricht, 
ihm Arbeit, die auc:h dureh Tier- odeI' .:vlasehinenarbeit geleistet werelen 
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kann, so weit als moglich abzunchmen. Technisch kann dcr Ersatz 
notig werden, wenn die Leistungen an sich derartige odeI' derart groGe 
sind, daG sic die den l\Ienschen gegebenen Krafte ubersteigcn. Bei del' 
Frage nach del' Leistung ist aueh del' Zeit zu gedenken, innerhalb del' 
die Leistung zu vollfiihren ist, womit man sich schon auf das Gebiet 
der wirtschaftlichen Kotwendigkeiten begibt. Hohc ArbeitslOhnc und 
groGe, rasch zu leistende Erfordernisse, zwei l\Iomente, wie sie unserer 
heutigen Zeit besonders wesentlich sind, werden die Verwendung von 
11aschinenkraft an Stelle von menschlicher Arbeitskraft fordern. Dies 
ist auch im Bauwesen del' Fall und hier lautet die del' jetzigell Sachlage 
gerecht werdende :Formel einfach so: Alle groGeren Bauten unserer 
heutigen Zeit erforderll die mehr oder minder wesentliche 
Allwendung von Baumaschinell. Ein Einwand, den man der Ver
wendung del' l\Iaschinenarbeit in vielen Fallen entgegenstellt, daG sic 
die :Feinheit individueller Hamlarbeit nieht zu ersetzen vermoge, kann 
im Bauwesen uberhaupt nieht erhoben werden. Soweit heute hier 
l\Iaschinenbetrieb die Regel ist, ist die Herstellungsart entwecler belangl(JH, 
wie bei Erd- odeI' Bohrarbeiten nsw., odeI' sic geschieht durch die 
l\Iaschinenarbeit auch qnalitativ besser, wie bei Sandsortierung, Beton
mischung usw., wo (lie maschinelle Herstellnng ihrer groGeren Zuver
liissigkeit halber heute zumeist gefordert wird. 

Baumasehinen nenne]) die l\Iasehinenbauer jene l\Iaschinen, 
die bei Bauausfuhrllngen am Ort de;.; Hoch- uncI Tiefhaues beniitzt 
werden. Die Maschinenbauer sehlieBen dabei ,1IlS .\Im;ehilll'Il zur Be
arbcitung deI' Banstoffe, wie Holz- odeI' Steinsiigen, Ziegeleimaschinen 
n. dgl., l\Iaschinen fur "Kebenarbeiten", wie die GE'steinsbohrIllaf;chillell 
und Transportmaschinen. Sie pflegen auch jene l\laschillen Ilicht Zll den 
eigentlichen Baumaschinen zu zahlen, die man wohl bei Bauausfuhrungen 
benutzt, die jedoch nicht fur diese besonders gebaut odeI' typisch sind, 
wie vVinden, viele Pumpen, Luftkompressoren, Antriebsmmlchinen usw. 
"'ir Lente von del' Baustelle halten es damit anders, fiir llllH sind Ba \1-

maschinen alle jcne 1Iaschinen, die wir an del' Hautltl'll(~ 

be nu tze n. vVir sind durch unseren Betrieb uncI seine Bediirfni"lRt' 
genotigt, u nsere 'Vege zu gehen, nnd wir finden \~on llnserem Stand
IJunkte aus keinen Grund, diese odeI' jene }laschine da odeI' dort erRt 
zu suchen, "tatt daB das sie unter einen Hut - die Baustelle -- zwingende 
wirkliche Bedurfnis sie nns auch untcr einen Hut gebracht clal'biete. 
etwa in einem Bllche: "l\Iaschinen fiir die BallRtelle." 

Fur den Bauingenieur genugen t'rberblickskellIltnisse iiber die Arten 
del' Kraftmaschinen, uber Kraftiibertragung durch Elektrizitiit un(1 
Premuft, abgesehen vom Heibungs-, Zahnrad- odeI' Riemenantricb, 
ferner eine Kenntnis del' Kamen del' wichtigsten 11aschinenteile. Oh 
die Verzahnung eine Zykloiden- odeI' Evoh~entenverzahnung ist, muB 
ihm in Hinsicht auf seine sonstige lnanspruchnahme gleichgiiltig "lcin. 
Del' GesamtwiI'kungsgrad del' }Iaschine interessiert ihn, die Art, 
wie die .:\laschine seine Anspriiche befriedigt und die Schnelligkeit, 
mit del' die Lieferfirma ein Ersatzstiick liefert, das er mit seinen Schlos;,:ern 
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III del' Baustellenschlosserei odeI' in del' nachsten Dorfsclnniecle nieht 
selbst hen;tellen odeI' reparieren k1nn. Aueh einfaehe Darstelllmgen 
liber die allgemeine Konstruktion, Arbeitsart und \Vartung der MasehiIle 
brallcht er, das ist alles. Es ist eben ein Unterschied, ob der 'Wirkungs
grad einer jahraus, jahrein unter gleichen Bedingungen laufenden Pumpe 
in einer Papier- odeI' Zuckerfabrik UI1l 2 % gesteigert wird, oder 'ob man 
sich um eine Kreiselpurnpe bei einer \VasserhiLltung bernliht, cl ie heute 
cla, yier \Vochcn spateI' dort, jedesmal unter anderen VerhiiltniHsen, 
arbeitet. Hier gilt das del' rauhen Praxis entnornmene rauhe \Vort: 
Del' Betriebsingenieur hat dazu keine Zeit. In del' Tat stellen die Bau
unternehlllllngen fUr Baustellen mit reichlicher masehineller Ausriistung 
odeI' fur die Betreuung ihres gesamten }laschinenparkes eigene "Bau
maschinen-Masehineningenieure" an, die sieh dann ~ wenn sie die Zeit 
dazu haben ~ in die feinsten Details unci in die subtilsten Diskussionen 
yerlieren kOllnell. Aber auc:h da und gerade da liegt die Sac:he sehr 
im argen. Selbst Spezialfirmen flir die Herstellung gewisser Bau
masc:hinen arbeiten Zll sehr yom Standpunkte des Maschinentechnikers 
aus und zu wenig von jenelll des Bauteehnikers, fur den sie arbeiten. 
Wenn die ~laschine aus del' Fabrik heraus ist, kummert sich ihr Kon
strukteur kaum mehr urn sie, die Verbindung mit del' Baustelle und 
ihren Bedurfnissen fehIt. Die Maschine ist "maschinell tadellos dureh
gearbeitet", prangt irn Fabrikskatalog mit. schonen Bildern und noch 
schoneren Ziffern ~ das gellligt scheinbar. EH ist ja in den 1etzten Jahren 
allf diesem Gcbiete wesentlieh besser geworden unci nunmehr befassen 
sich eigcnc Ausschiisse del' "Reichs-Forschungsgesellschaft (RFG) flil' 
Wirtsehaftlichkeit im Bau- und \Vohnungswm;en" mit mancherlei hierher 
geh(jrigen Fragen. Solange die hierher gehorigen Kenntnisse nicht 
allgernein in Kreisen del' Bauingenieure werden, wird das Kapitel libel' 
"Baumaschinen" in einem Buche flir Baubetriebsingenieure nach dem 
zu wahlenden Urnfang und nach Inha1t nul' irn allgemeinen betrieb
liche und wirtsehaftlielw ErwagungeIl darlegenkijJlllen und ge"'isse, 
oben angedeutete KClllltnisse voraus8etzen lint! ::;ic nul' ill Hinsicht auf 
besondere Spezia1haumaschinen in grof3en Zugen erganzen mlissen. 

Auch del' Bauingenieur unterscheidet zwischen KraIt- uncI Arbeits
masehinen, wohei die ersteren nur in hesehranktem Sinne eigentliche 
Ballmaschinen, die letzteren rnehr odeI' weniger solche sind. Del' Bau
ingeniem, der hii.llfig genotigt ist, seine bezlig1ichen Kenntnisse ans den 
Darstellungen del' Iiefernden }Iaschinenfirmen, den "Katalogen", Zll 

schopfen, muJ3 ihnPIl priifend und vergleichend gegeniiberstehen. Die 
Angaben iiber :\L11.1e, Uewieht, Preis unci Arbeitsweise sind am 
leichtesten zu pr(ifen; sch wieriger, mit den ihm zur Verfligung stehenden 
~litte1n yielfach unmoglieh ist es, die Angaben iiber die Leistung, 
\Virkungsgrad und BetriebsmitteIaufwand zu kontrollieren. 
In diesel' Hinsieht bringen die Kata10ge meist nul' "Paradeziffern", 
\Vomit urn so weniger gegen die Lieferfirrnen gesagt wird, als sie 
dies ;;elbst zugeben, und als viele Leistungsergebni;;se nicht von del' 
}Iaschine an sich, sondern von maschincnfrernden 17mstiinden abhangen. 
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So wird eine unci dieselbe Lokomotive bei trockenem odeI' fellchtem 
\Vetter verschieden hohe Lasten ziehen, ganz abgesehen von del' sOTlstigen 
teclmisehen Beschaffenheit des Geleises; odeI' die Leistllng einer Bagger
maschine hangt grundsatzlich nicht so sehr von ihrer "theoretischen 
Arbeit", sondern von dem Grade ab, in dem die Maschine durch die 
Organisation des Betriebes, durch den Abtransport des Baggergutes 
wirklich ausgeniitzt wird. Die Katalogziffern sollen nur im Hinblick 
auf die Konkurrenz den Stand der uberhaupt mi>glichen Leistungs
fahigkeit der }Iaschine dartun. Sie sind "Paradeziffern" im;oferne, 
als die Umstiinde, unter denen sie erzielbar sind, im gewiihnliehen Bau
betriebe, bei intermittierendem Betriehe, auf die Dauer, bei der an der 
Baustelle ublichen oder moglichen Instandhaltung und Wartung nieht 
vorhanden sind. }Ian muD deshalb, urn gwahrleistete Durchschnitts
ziffern zu erhalten, diese Katalogziffern mit Vorsicht gebrauchen und 
in RO gut wie allen Fallen herabmindcrn. Am bestml fiihrt eine offenc 
Aussprache mit dem Vertreter der Lieferfirma, ihl'e Soliditiit \'orauH
gesetzt, zum Ziele. Fur wirtschaftliehe Berechnungen nimmt 
Pro£. Dr. Garbotz sechzig vom Hundert del' normalen Hochst
leistung als durchschnittliche Dauerleistung an 25 ). Sein Buch, 
das den Untertitel "Ein Beitrag zur Erleichterung der Kostenanschlage 
flir Bauingeniellre" triigt, ist ausgezeichnet verwendbar und wurdc 
1Lueh flir einen TeiI der folgenden Ansflihrungen herangezogen. 

Die Betriebskosten der Baumaschinen 
em eine wirkliche Einsicht in das Wesen der Betriclmko,;ten del' 

Baumaschinen und gleichzeitig in deren Abhangigkeit yon organi
Ratorischen }IaDnahmen des Betriebes zu gewinnen, ist eH natig, Hie in 
jene Einzelteile zu zerlegen, die die Betriehskosten weRcntlich und im 
Zusammenhange mit del' geforderten Leistung del' l\Iaschine beeinflussen. 

}Ian unterscheidet foIgende Kostenbestandteile: 

1. Verzinsung des Anlagekapital';' 
n. AbHchreibung (Amortisation) des KapitalH. 

HI. Versicherung. 
IV. Lagerhaltung, Insbndhaltung und Instandsetzung (Repara

turen). 
V. Transporte und Montage. 

VI. Gehalte unci Lahne fUr die Bedielllmg (\Vartllllg). 
VIl. Betrie bsstoffe 
a) Brennstoffe, elektrische, mcehanische ~~nergie, 

b) Speise- und Kuhlwasser, 
c) SchmiermitteI, 
d) Putz- und DichtungsmitteL 

\Vir erkennen an dieser LiRte, daD gewisse Punkte voIl bestehen, 
gIeichgultig, ob die }laschine in Betrieb ist od er nicht, wiihrend an<iere 
erst mit der Verwendung del' .Maschine und mehr oder minder proportional 
zur Leistung erwachsen. Wir stoilen hi er zlIm ertiten .Male auf die 
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Kostenyerteilung im Sinne Prof. Sehmalenbaehs (siehe S. 10), 
die Kostenhestandteile I, IT und III sind fest, "Kosten der Betrie bs
bereitsehaft". Die Kostenbestandteile VI und VII sind in erster 
Linie proportionale, d. h. mit der Leistung yerhaltnismi:d3ig sieh 
andernde Kosten; die Punkte 1 V und V stellen eine Art Ubergang yon 
der einen zur anderen Kostenart dar. Zum ersten Male begegnen wir 
dem wesentliehen untersehied yon Betriebskosten und Betriebs
a ufwand, den ieh naehdrlieklieh unterstreiehen will. Im Falle del' 
Verwendung del' mensehliehen Arbeitskraft und bei dem Prinzip, daG 
nnr die Leistung ihren Lohn zu finden habe, ist auGer den Betriebs-, 
in diesem Falle den Lohnkosten, im allgemeinen kein weiterer Aufwand 
notig. "'-enn man will, kann man die sozialen Flirsorgekosten als Kosten 
del' Betriebsbereitsehaft ansehen: bei del' Art ihrer Aufbringung ab er 
erwaehsen sie nul' mit del' Leistllng und sind demnaeh proportionale 
und nieht feste Kosten. Dies ist ein Gegens~1tz zur tierisehen odeI' masehi
nellen Arbeitskraft, die vor allem und ohne Rueksieht auf die Nutzung 
del' Leistung eincn Ka ufpreiR fur ihre Anschaffung erfordert. 
Es bedarf dazu eines Anlagekapitals; del' Kaufpreis hei13t deshalb 
und in diesem Sinne del' Anlagewert. J\lIit dem Begriffo des Betrie bs
a ufwandes wird hiermit zum ersten Male ein hoehst wichtiger Begriff 
in untorsuehung gezogen, del', obwohl er dem Botriebe dient, nicht 
allein von diesem, sondern von einer Reihe anderer Umstande abhangt, 
ein in erster Linie wirtschaftlieher Begriff, vor allem wiehtig fUr die 
Einzel-, ill iibertragener \\'irkung aber auch fur die Volkswirtschaft. 
Rei einem Vergleich im volkswirtschaftliehen Sinne, ob del' Ersatz 
,'on :\lenschen- dureh l\Iaschinenkraft rationell ist, wird man wie folgt 
vorgehen. Angenommen z. B.: Die Leistung irgendeiner Arbeit kostet 
je ~lengeneinheit bei Handarbeit 1 Rm bei Maschinenarbeit 20 Pf. 
an proportionalen Betriebskosten; die Kosten del' Betriebsbereitsehaft 
del' Maschine betragen ab er z. B. Rm 10000. Dm nun jene Mengo S 
Zll finden, hei del' die Anwendung del' masehinellen Lpi::;tnng rationC'll 
winl, besh~ht die G1eichllng: lY' 1,00 = S . 0,20 + 10000, deren linke 
Seite nur die proJlortionalen Kosten dol' Handarbeit onthiilt, wiihrend 
auf del' reehten Seite zu den proportionalen Koston del' :\Iasehinell
arbeit noch die festen in Form des additiyen, konstanten Gliedes lwrnmen. 

fill vorIiegendon Beispiele ist N (1,0 - 0,2) == 10000 odeI' ~N ~ _1~,~~Q. c

... 12300; d. h. abo bei einer 7:U leistenden Menge von weniger als 121)00 
\<:inheiten ist die Handarbeit, bei mehr die :'Ilaschinenarbeit billiger. 
:\fan nennt den Grenzwert S mit einem sehr einpragsamen Worte dip 
Nu tzseh wello, weil <liese Ziffer die Sehwelle ist, libel' welche die 
Anwendung del' :\lasehine in den Bereich des Nutzens flihrt. Oh ne die 
festen Kosten gibt es keine Nutzschwelle, mathematisch entwickelt 
ist ihr Wert Null, denn nul' fUr Null ist die Gleichung 0 . 1,00 ~ 0·0,20 -:- 0 
richtig. Vom Standpunkte del' Volkswirtsehaft kann die ohige Erwagung 
llun schon eine Einschrankung erfahren dahingehend, ob es in Hinsicht 
auf die Verdienstschaffung nicht gunstiger ist, auch bei tTberschreitung 



60 Die ~IaschiIle irn Baubetrieb(· 

del' Nutzschwelle und innerhalb eines gewissen Bereiches diesel' -CheI'· 
schreitung do ch menschliche Arbeitskraft gegen Lohnzahlung zu vel'· 
wenden. Vom Standpunkte del' Einzelwirtschaft hingegen ist, es VOll 

allerhochster Wiehtigkeit, woraus das additioneUe Glied, die "Kosten 
der Betriebsbereitsehaft" darstellend, eigcntlich besteht. Nehmcn wir 
einmal den Fall, die obigen Rm 10000 des Beispieles seien der Anlage
wert del' betreffenden }Iaschine, die nach Leistung der 12500 l\Tengen
einheiten unverwendbar wird. In diesem Falle muB diese Surnme de~ 
Betriebsaufwandes verloren gegeben und, wie dim; geschehen, zur GiinzE' 
in die Gleiehung eingesetzt werden. Nehrnen wir aber z. B. an, die Summe 
von Hrn 10000 sei blo/3 del' Verzinsungs- und Ab::;ehreibungsanteii 
fUr die Kosten einer l\Iasehine irn Anlagewerte von Hrn 100000 auf 
die Daner eines halben Jahres, weil diese l\Iasehine die Arbeit der 12600 
l\Iengeneinheiten in einem halben Jahre leistet. l\lathematisch und 
betriebstechnisch ist die Gleichung immer richtig, einerlci, ob man eine 
Maschine zum voUen Kaufpreis von Rrn 10000 eim;etzt und "it' nac/t 
Fertigstellung zurn alten Bisen wirft, odeI' ob man Verzinsung und Ab
sehreibung einer Masehine rnit dem Anlagewert von nm 100000 auf 
ein halbes Jahr reehnerisch einsetzt. Aber del' erforderliehe 
Betriebsaufwand ist sehr verschieden, im ersten Falle Rm 10000. 
im zweiten Rm 100000. Damit eroffnen sich nun ganz nene Gedanken
g~inge. Vorerst die Frage, ob das Betriebsunternehmen kapitalskraftig 
genug ist, diese Summe in einem Aulagewprt festzulegen. \Venn dips 
del' Fall, so entstehen die weiteren Fragen nach \rciterv('rwendullg 
del' }laschine, wenn die vorliegellde Leistung (im Bcispid die 12."j()(J 

}Iengeneinheitell) aufgebracht ist. Die Fragen, ob, waIlIl, wo und wie 
diese }Iaschine nutzbringend wiederum zu verwenden sein wird, sind 
im Bauwesen von ganz auBerordentlicher Bedeutullg. Die }Iomellte, 
clie in einer anderen Inclustrie zurneist gegeben sind, die Stetigkeit del' 
geforderten Leistung, die bpzugliehe Erfahrnng, clie Kenntnis der l\Tarkt
lage, all dies nWt im Bauwesen weg. Die fUr die Einzelwirtschaft illl 
allgemeinen so wiehtige Frage dpr "Kosten del' Betriebsbcl'eitst'haft" 
wird im Bauwesen noch heikler dureh dao; haufige Hinzutretcn del' Fmge 
nach del' weiteren Betriebsmoglichkeit. Soviel soUte uber diesm; 
Thema hier gesagt werden, beyor die einzelnen Kostellbestanclteile 
llunmehr im besoncleren besprochen werden. 

I. Verzinsung des Anlagekapitals 

Die in unserem Wirtschaftsystern gegebene Sotwendigkeit, daB 
jegliches der Produktion gewidmete Kapital eine entspreehencle Yer
zinsung fiude, gilt natiirlieh aueh fUr das Betriebskapital uncl ftir dessen 
wesentlichste Teile, fUr die Anlagewerte del' .Maschinen. \Velches ist 
nun die "entspreehende" Verzinsung? \Venn das Betriebsunternehmen 
aus8ehlie13lich mit eigenem KapitaJ arbeitet, dann ware cs sehlieBlich 
fur das Gesamtergebnis gleichgultig, ob <las investierte Kapital eine 
beBondere Verzinsung findet odeI' ob diese im Gewinn enthalten ist. 
Urn feststellen zu konnen, welehen Ertmg del' arbeitende Hetrieb als 
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~olehcr hat. ist CH immer empfehlenswert, jene Yerzinsung in Anreehnung 
zu bringcn, die man ohne jegliehen Betrieb fUr das Leihkapital allein 
erhalten wurde, wenn man dieses Kapital, statt es im Betriebe arbeiten 
zu lassen, einem Dritten gegen Verzinsung leihen wollte. vVenn aber 
das l:'nternehmen aueh nur teilweise mit entliehcnem Kapital arbeitet, 
dann muG die Forderung grundsiitzlieh erhoben werden, claG die Ho he 
del' Kosten del' Leihgeldbesehaffullg als entspreehende, 
besser gesagt notwendige Vcrzinsung angenommen wird. 
Dies zumindest bis zu einer Rohe des Procluktiom;kapitals gleieh jener 
(lcs Lcihkapitals. Eine andere Frage ist cs, ob man nieht die gesamten 
Sehllldzillsen des Unternehmens ill die allgemeinen Unkosten reehnet, 
wie es j a zumeist tatsiiehlieh fur die Bilanzierllng des Gesamtunter
nehmem; geubt wird. Aber fur eine wirtsehaftliehe Untersuehung, ob 
die VeI'wenclung einer Masehine im gegebenen Fall rationell ist oder 
wo die Nutzwelle liegt, muB die Verzinsung des Anlagewertes der l\Iasehine, 
so wie eben dargelcgt, beruekRiehtigt werden, also in del' Regel in der 
Hohe der Kreditkosten. 

Fast durehwegs wircl der Hundertsatz fur die Verzinsung zu geI'ing 
bemessen. leh fUhre deshalb die Kreditkosten einiger Liinder in Pro
zenten an, bereehnet fUr Anfang J annar 1929: 
Kreditart Deutsehland Osterreieh Sehweiz England IT. S. A. 

Akzeptkredit .... R,7 12,5 5,4 6.0 G,l 
Kontokorrelltkredit n,.) 1:3,;"'i 6,5 6,:~ 5,7 

JTan wird deshalb als \Terzinsnng in Deutsehlancl 10, in Oster
reieh 12, in del' Schweiz 0% als runde, entspreehende Ziffer heran
ziehen mussen. 

H. Abscbreibung des Anlagewertes (Amortisation) 

Jede in einem Betriebe eingestellte :YIasehine erfiihI't eine \Vert
ycrminderung, die fur das Betriebsunternehmen einen Kapitals
\-erlll s t bedeutet. Del' Grunde hierfiir sind mehrere; sehr haufig ist 
~eh()1l die Tatsaehe, claG eine yollig fabriksneue, giinzlieh unbenutzte 
.'tlasehine aus zweiter Hand angeboten wird, geeignet, eine Art MiGtrauen 
gegen die Maschine und ihre Anwendungsmogliehkeit zu eI'wecken, 
so daB ein nieht geweI'bsmiiBiger WiedeI'verkiiufeI' heute einen geringeren 
\,prkallfspreis erzielt, als del' Kaufpreis war, den er gestern gezahlt hat. 
Bezeichnet man als Anlagewert den KaufpI'eis del' Masehine, so kann 
am, diesem Grunde allein eine Yerminderung des Anlagewertes uncI 
damit ein Vermogensverlust eintreten, der im Falle des Reugeldes 
bei nieht getiitigtem Kaufe seine reehtlich einwandfreie Begrundung 
hat. Weiters nutzt sieh jede Masehine ab, im Gebrauehe mehI', im Still
stand weniger. Die Abnutzungsquote ist der wesentliehste Grund 
fUr die Abschreibungsnotwendigkeit. lm Falle die Maschine yollig 
gebrauehsunfiihig wird, stellt sie fUr das Betriebsunternehmen nur mehr 
den Alteisenwert dar. Aber aueh ohne einen im Zustand del' ::Uasehine 
gelegenen Gnmd kann ihr Wert eine weitere Verminderung erfahI'en; 
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z. B. weil sio billiger auf den :\larkt gebracht wird oder woil sie nieht 
mehr konkurrenzfiihig arbeitet, weil sie durch modern ore :UaBchinen 
u bel' h oIt ist. Es ist ferner flir den Anlagewert einor :\laschine oin l'ntor
Behied, ob sie die lHoglichkeit hat, ausgenutzt zu werden oder nicht. 
Besteht die se ::\loglichkeit nicht mehr, weiI entweder das Betriobsuntor
nehmen sich anflost (in Liquidation geht), odeI' woil dom betreffenden 
Unternehmen die ::\Ioglichkeit der Wiederverwendung fehlt, dann besteht 
als }loglichkeit del' Wiedererlangung eines Teiles des Anlagewertes 
nur mehr der Verkauf, und man nennt diesen Wert den Verkaufs- odeI' 
bezeichnender den Liquidationswert. Den Wert, mit dem ein Anlago
wert im Vermogen des Unternehmens zu Buohe steht, Hennt man den 
Buchwert. Der Buchwert ist in Hinsioht auf allo vorgeschiIdorten 
:Uomente so zu bemessen, daB er flir das Unternehmen keinen Verlust 
bedeutet; sein hochster \Vert ist del' Kaufpreis, sein niedrigster del' 
Liquidationswert odeI' der AlteisenpI'ois; dazwischen liegen die Buch
werte, die den jeweiligen Stand des Anlagewertes darstellen Hollen. 

Del' aus den obigen Grunden sich ergebende Vedust an (iPr Ver
mijgenssubstanz ist also ein Vel' 1 ust, der durch den Betrieb im weitesten 
Sinno entsteht, stellt mithin betrie bswirtschaftIich einen Teil del' 
Selbstkosten dar. Er kommt buchhalterisch zum Ausdrucke 
durch die Abschreibung; steht die Maschine im Gebrauch, dann ist 
es moglich, den durch ihro Abschreibung entstehenden Vedust dem 
betreffendoll Betriebs - (Goschiifts-) Fall anznlasten unrl die festen "Kosten 
del' BetI'iebsbereitschaft" in proportionale Betriobskm;ten als Toil d(,1" 
Selbstkosten zu vorwandeln (siehe S. 2:~2, 241). 1st dies nicht del' 
Fall, so bedeuten diese festen Kosten nach wie vor einon Verlust, ('bell 
aIs Teil del' Kosten del' Betriebsbereitschaft des gosamton Untornehmonl'. 
1m ersteren ~Falle wird del' in del' Abschreibung erfaBte Teil des Anlage
wertes wieder in fhissiges KapitaI ruckverwandelt, im zweiton Fall" 
bleibt es bei dem Verluste, den das Gesamtunternehmen zu tragen hat. 
Del' yorsichtige Unternehmer wird daher von dol' Abschreibungs
mogIichkeit im Betriobe befindlichor }Taschin(,ll HO woit Gobrauch 
machon, als os del' \Vettbowerb, den er Hiogroich zu be"tl'hen hat, nocf! 
zulaBt. Er yerringert dadurch die Anlagewerte und darn it die Kostell 
del' Betriebsbereitschaft und steigert seine vVettbewerbsfahigkeit in del' 
Zukunft. Anderseits, und wenn diese Zukunft andors ist als erwartot. 
wird der Untersohied zwischon dem Buchwert und dem Liquidationsw(,l't 
kleinor, ja etwa anf Kull reduziert, wenn die Abschreibung gelliigcnd 
weit yorgeschritten ist. 

\Vie man aus obigem ersieht, handelt es sich bei del' Festsetzung 
del' Abschreibung urn eine ganze Reihe von Fragen, auf die nur Erfahrung. 
Rinsicht und Vorsicht die richtige Antwort zu geben vermogen. Da 
diese }lomente irn Bauwesen ganz eigenartige sind, da nicht bloB kauf
rnannische, sondern auch technische Schulung notig ist, um sie richtig 
zu erfassen, da gerade auf diesern Gebiete haufig rein mechanisch, nach 
"kaufmannischen, buchhalterischen" Rogeln vorgegangen wird, so 
wurde dern Stoffe ein broiterer Raum gewidmet. Gewif3 sind allc Er-
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wagllngen in hohem Grade Annahmen, aber die Wahrscheinlichkeit 
dieser Annahmen ist eine sehr groBe und im :Falle der Notwendigkeit, 
die Anlagewerte zu realisieren, wird das Ergebnis eine groBere trber
einstimmung mit den Buchwerten besitzen, als dies bei anderen, weniger 
richtigen Annahmen del' :Fall ware. 

::Vlan besitzt fur buchhalterische Abschreibungen Yer
schiedene Methoden, die in untenstehender Figur in Diagramm
form dargesteUt sind (Abb. I). Man nimmt bei }Iaschinen gerne eine 
durehschnittliehe Absehreibung von 10% an. Hiebei nahert sich die 
Linie A erst asymptotisch der Null, indes die Linie B den Nullpunkt 
schon in zehn ,Jahren erreieht. Ein zu diesem Zeitpunktc der Maschine 
etwa noch eigener Liquidations- oder Alteisenwert steUt eine stille Re
serve dar. Die Linie C verweist yom Kaufpreis sofort 20% in die Reserve 
und erreicht im ubrigen ebenfalls nach zehn Jahren den NuUwert. Die 
Linie D tragt del' Erfahrung Reehnung, daB die Entwertung in den ersten 
Jahren groBer ist, bringt den Buchwert naeh drei Jahren schon auf 
40% herab und schreibt dann geradlinig z. B. in weiteren zchn Jahren auf 
~ull ab. 
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Abb. 1. Absehreibungsarten 

AlIa dicscLinicn sinrl wilIkurlich . starr, llnd ent,.,prechen etwa den 
\'erhiiltllissell in gewisscll , dauernd ziemlich glciehmiil3ig und ziemlich 
gIeichartig oeschiiJtigtcn lndnstrien. 1111 Bauwesen konnen sic hochstens 
auf solche lVIaschinen Anwendung finden, die erfahrungsgemaB gleich
maBig Verwendung findcn, wic Aufzuge, Betonmischmasehinen u. dg!. 
Die Linie D durfte hier noch am entsprechendsten sein. In Hinsicht 
ab er auf die rauhe Behandlung, der alle Baumaschinen notgedrungell 
unterIiegen, ist etwa eine Linie E am ehesten zu gebrauehen, die sofort 
wie Linie C 20 %, die ersten drei J ahre j e 13 % und dann durch fUnf 
Jahre je 8% abschI'eibt, urn also nach acht Jahren den Nullwert zu 
erreichen. Dies ist aber nur eine Annahme unter mehreren und es winl 
Falle geben, wo eine besondere Spezialanschaffung fUr den einen Ge
RchaftsfalI ganz oder doch zum gI'oBten Teile abgeschrieben und del' 
etwa noch verbleibende Buchwert nach einer der obigen Methoden 
odeI' aber bei einem zweiten GeschaftsfalIe auf einmal und zur Ganze 
abgesehrieben wcrden muB. 
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\Vor im Bauwesen dorart die AbRohreibungen vornirnmt, entRpricht 
anch den Vorschriften des HandeIsgesetzbuchcs, das auf Bau
unternehmer aIs Kaufleute angewendet wird. Hiernach hat jeder Kallfmann 
. ;wenigstens alle zwei J ahre ein In ve n tar des Vermogons bei Bewertung 
del' einzelnen Vermogensstiioke aufzunehmen und alljahrlieh eine Bilanz 
seines Vermogens anzufol'tigen". "Bei del' Aufnahme des Inventar>< 
sind samtliehe Vermogonsstiicke naeh dem \Verte anzusetzen, wele h 01' 

ihnen zur Zeit del' Aufnahmo beizulogen ist". Art. 31 H.G.B. 
Diese Stilisiol'ung des Gesetzestextes beinhaltet nioht nul' die Wert
verminderung van Inventarstiioken, "welohe sich im \Vorto ycrringern 
odeI' durch den Gebrauch abniitzcn", sondorn auch dio dureh veranderte 
Konjunkturen aller Art veranla13te \Vertvermehrllng odeI' Wel't\'cr
I'ingerung. Leider ist die enge Verbindnng van In ventara ufnahmo, einor 
dem Techniker in erster Linie zukommenden Aufgabe, und Bilanzierung, 
die in violen Fallen dem Kaufmanno vorbehalten wircl, bei Trennung 
diesel' Kompetenzspharen van vornheroin geeignet, obigo Grundsatze 
verschwimmen zu lassen; anderseits ist die Bilanzierung haufig und 
gerade bei gro13en Gesellsohaftsunternohmungen allzusehr van Erwagungon 
I'einor Gesohafts- odeI' Dividendenpolitik abhangig, wonach allzumeist 
zu wenig odeI' zu viel, allzuselten richtig abgesohrieben wird. Die 
zweito Methode vel'kiirzt zwar augenblioklioh dio Anteilbesitzer, schafft 
aber J{eserwn uncl ist ungefahrlich. Die erste lVrethode aber ist im Falle 
einer Gesellschaftsauflosung enttiiuschend uncI gofahrIich; letzteres etwa 
in no ch hoherem Grade boi Betriebsfiihrung, da sie die Unternohmungen 
zu "Sklaven ihres lnyentars" macht, die immer nl)lll) ~Arbeiten 

aufnehmen miissen, damit sie den zu hohen Buchwert ihrps luventars 
wonigstens verzinsen konnen. Denn wenn man schon iiber die Hijhe der 
Abschreibungen versohiedene Annahmen me hI' odeI' mind~r begriinden 
kann, die Verzinsungsziffer springt klar und hart jedem in die Augen 
und hat in dem Zinsfu13 fiir Leihgeld einen unbarmherzigen Vergleichs
meRser. So solI zuletzt auch auf den innigen und wechselseitigen Z u
sammonhang VOIl Verzi n su ng und A hsc hrei bu ng hingewiesen 
werdeIl. 

Ill. Versicherungen 

\Venn diesel' Absehnitt mit "Versicherungen" im. allgemoincn uber
schrieben ist, so solI hier nioht van del' Hapftpflioht- unr! Unfallver
sieherung die Rede sein, die jede einzeln an anderen Stellen (lieses Buches 
orortert ist. GewiB bedeutet die Einstellung van Maschinen eine 
wesentliohe Erhohung del' Unfallsgefahr und eine Ausbreitung del' Auf
gab ell del' Unfallverhiitung, und dies tritt hiiufig sichtbar in Erscheinung 
durch Einreihung des Betriebes in eine hohero Gefahrenklasse bei Ver
wendung Yon :M.aschinen als ohne diese. Man mu13 also genau genommen 
aueh diese Umstandein Kalkulation ziehen, werm man die \Virtschaft
liehkeit masohineller Betriebsfiihrung iiberpriifen will. Sie spielen jedoch 
erfahl'llngsgema13 eine au13erordentlieh geringe H,oUe. 
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\riehtig und in diesem Kapitel zu erortern ist die Versicherung 
gegen Feucr. Die Feuerversicherung ist im Gegensatze zu den unter 
Kapitel "Soziale l<'ursorge" erwahnten Sozialversicherungen keine 
Zwangsversicherung, doch ist ihre wirtschaftliche Notwendigkeit hcute 
so allgemein anerkannt, daB sie gleich einer Zwangsversicherung getatigt 
wird. ~Ian muB beim AbschluB einer Feuerversicherung del' betreffenden 
privaten Versicherungsan8talt aIle Umstiinde angeben, die fur das Ge
fahrenmoment eine Rolle spielen, und anderseits sich genau vergewissern, 
welche Schaclensfalle mitversichert sind, und ich mochte hier nul' erwahncn, 
daB das Schadenfeuer ans nnbekannter Ursache odeI' durch Brandlegung, 
BlitzschIag, Explosion von Leuchtgas und anderen Gasen sowie dnrch 
Explosion von Dynamit entstehen kann, und daB nicht aIle Privat
versicherungsgesellschaften siimtliche oberwahnten Ursachen unter einem 
versichern. \Vichtig ist auch zn beachten, daB im Falle einer Unter
versicherung dic Schadcnsvergiitullg nul' in demselben }IaBe erfolgt, 
als Untcrvcrsichenmg konstatiert wird. 1st man z. B. bei einem wahren 
Inventarwert von Rm I .Million nul' auf Rm 500000 versichert, bezahIt 
man 80nach auch bloB z. B. Rm 1.500 statt Rm 3000 Versicherungs
pramie, so wird man im Schadensfalle, bei dem die Unterversicherung 
konstatiert wird, bei einem Brandschaden von Rm 30000 auch nur 
Rm 15000 Schadensvergiitung bezahIt erhalten. Es widerspricht dem 
Sinne del' Versicherung, nicht an ch die wir kliche \Vertsumme des 
versicherten I nventars zugrunde zu Iegen. In dies em Zusanunen
hange maehe ieh alleh aufmerksam, daB die Versicherungssumme 
meist wird erhehlich groBer sein mussen als del' Buchwert des Ab
schnitte,,; Il, del', wie dort auseinandergesetzt, nach ganz ancleren 
Gesichtspunkten bemessen wird, als von dem Standpunkte des Ersatzes 
des verIorengegangenen Inventarstuckes. Es ist ohne weiteres moglich, 
daB die Versicherungssumme das Zwei- bis Dreifache des Buchwertes 
betriigt. 

E~ wird im allgem('incll nieht Icieht moglich sein, versehiedene 
Gefahrcnmomentc bei den einzeInen }Iaschinen richtig zu beurteiIen; 
gewohnlieh wircl man das ganze Inventar unter einem Gesichtspunkte 
aIs gefiihrdet ansehen und darnach eine durchschnittliche Versicherungs
priimie vereinbaren. Die Versicherungspramie herabzusetzen, sind die 
}Iittel verschiedener Gefahrenklassenbemessung zu unbedeutend, das 
}littel del' Unterversicherung verwerflich, und es bleibt nul' jenes :\Iittel, 
das ieh hei den von mir geIeiteten Unternehmen seit Jahren anwende. 
Es ist eine Erfahrungstatsache, daB sehr viele eiserne Inventarstiicke 
bei den im allgemeinen fliichtigen und keine groBe Hitze entwickelnden 
Baustellenbranden keinen Schaden leiden odeI' Ieicht aus del' Zone des 
Brandes entfernt werden konnen. Ich habe deshalb in den Feuerver
sicherungspolizzen die nachfolgende Vereinbarung aufgenommen: "Von 
del' Versicherung bleiben ausgeschlossen: im Freien liegendes Feldbahn
geIeise, betriebsfertig oder lagernd, eiserne Rollwagen, Vorrat an Beton 
und \VaIzeisen, Vorriite an Mauerziegeln, Zementwaren, Eiscn- und 
Steinzeugrohre.' , 

.'5 
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IIierdureh erniedrigt sieh die Versieherung und dalllit aneh die 
Pramiensnmme, ohne daB die Sehadensvergutung in einem Brandfallc 
hierdureh merklieh roduziert wird. 

IV. Lagerhaltung, lnstandhaltung und Instandsetzung 
(Reparaturen) 

Der Ge r lit e bes ta lld, In ve n t a 1'- mler 1 ns ta lla t i 0 IlS par k eines 
Bauuntcrnehmens erfordert pine sorgfiiltige Lagt>rhaltulIg auf Lager
pliitzen, im Freien, in halboffenen SehuppeIl odor in Lagerraumell. 
Jedes groBere L:"nternehmen yedugt je naeh seiner AlIshreitung aueh 
iiber zwei odeI' mehrere Lagerplatze. Zentrale Lage, gllte Erreiehbarkeit 
durch Fuhrwerks- uncl AntostraBen, SchleppbahnansehluB, Keben
nnd Feldbahngeleise, ebene, troekene, gut zu ubersehende Lage sind 
notwendige Eigenschaften eines entspreehenclen Lagerplatzes. Bei 
sehr groBen Bauten riehtet man Hieh vorteilhaft in unmittelbarer Nahe 
auf bloD gepachtetem Grunde einen Lagerplat7: ein. urn ohne Zwi~chell
verfiihrung und Zwisehenlagerung den Geriitebes1<l11d direkt nach einer 
neuen Baustelle sehaffen zu konnen, die man in Allssieht hat oder deren 
habhaft zu werden man in Ansehung des vorhandenen, etwa sehon 
weit abgesehriebenen Inyentars im erleiehterten Wettbewerb mit Fug 
in abHehbarer Zeit annehmen dad. Fur }Iasehinen aUer Art wrmeide 
man womoglieh ungesehutzte Lagerung im Freien, sehe yielmehr wenig
stens Flugdaeher, halboffene Schuppen, hiilzerne halbfeste Lager
raume oder solide Lagerhauser vor. Die damit \-erhlllldcnell Kosten 
maehen sich auf die Dauer in Hinsicht auf die yermiedenell ~Wetter

schaden und auf die erleichterte Aufsieht, ;;owie die yerbilligte Instand
haltung immer bezahlt. Gute Einfriedung und gute Beaufllichtigung 
sind in alIen Fallen oberstes Gebot. An Ort und Stelle ist auch ein kleines 
Bureau fur die Lagerverwaltung vorzusehen; del' Lagermeister, 
1\Iagazinsmeister, hat zumeist auf dem Lagerplatze anch seine ""ohnung, 
wall fur die Beaufsichtigung das beste ist. In der Betriehszentrale ist 
wieder eine besondere Inventarabteilung \·orhum]ell, an derPll Spitzl' 
bei groBeren L:"nternehmen ein ::\laschineningenieur 8t0ht, der sieh 
fur Baumaschinen spezialisiert hat. Sie beHorgt im Einvernehmen mit 
den zustandigen SteUen die Anordnungen, betreffend Versendung \'on 
Geraten von einer Baustelle zur anderen, von den Baustellen auf den 
Lagerplatz und umgekehrt; ihr obliegt die teehnisehe Beratung beim 
Einkauf und dessen Vorbereitung, ihr obliegt die Aufsieht iiber die 
Lagerhaltung, die Aufnahme des Inventars und die B('ratung bei der 
Abschreibung sowie die Leitung der r nstandhaltllng und Illstancl
f'etzung. 

Die Lagerhaltung yon GroB- und Kleillgeriit, yon \Verkzengen 
fur den Baubetrieb und die \Verkstiitten sind nutiirlieherweise unter 
('iner Leitung vereinigt, und wird im einzelnen HO gofuhrt, wie dies im 
1 X. Kapitel (S. 221) naher geschildert ist. Hier Roll IlIlI' \"on :'Iluschinen 
die Rpde sein. 
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DaB natlirlicherweise ein Verzeichnis uber den Bestalld an 
}Iaschinen in 13uch- odeI' Karteiform vorhanden sein mn13, ist klar, 
Es mu13 getrcnnt sein nach den einzelnen Lagcrpliitzen und Bau;,;tellen 
und hat sonach jcden grundsiitzlich nur schriftlich einzuleitendcn 
Bestandswcchsel durch Kauf, Ven;chickung, Verlust odeI' Verkauf, 
manchrnal allch Ver- odcr Ausleihung mit dern Datum zu erfassen, 1ch 
habe bei rneinem Unternehmcn nach dem Muster von 1ng, Rod( 9 ) fiir jede 
}Iaschinc ein eigcnm; Bcstandsblatt eingefiihrt (sichc Abh. 2). Dieses 
ist fur jede Ma;;chine in zweifacher gleicher Au;;fiihrung vorhanden, 
wo\"on ;;ich cin Stiick in dcr Zentrale, das andere am Orte del' l\laschinc, 
also bci Kichhcrwcndung del' }Ial'chine auf dem Lagcrplatz, bei Ver
wendung allf del' Baustelle befindet. Das Baustellenblatt ist braun, 
steif unci hat die bciden Formulardrucke innen, wie an del' 1nnenseite 
eines Buchdeckels, es ist dadurch vor Verschmutzung besser bewahrt; 
das Zentralblatt ist weil3, steif und hat die Drucke auf del' Vorder- und 
Riickseite. Das MaRchincnblatt ist ein "Steckbrief fUr die Maschine" 
und ellthiilt allcs \Vissenswerte uber sie. 

Bei genauer und dabei iibersichtlicher Form del' Lagerhaltung 
in Verzeichnissen, deren einzelne Posten bei Maschinen noch durch 
besondere BestandHbliitter erliiutert sind, ist ein Uberblick uber 
Art, Ort, Verwendung odeI' Stillegung del' einzdnen Stiicke und 
del' Gesamtheit stets vorhanden und die Aufstellung des 1nventarbestandes 
sehr erleichtert. Es ist auch sehr zu empfehlen, die Inventur j edes .hhr 
vor del' HiJanziernng durchzufiihren, wenn auch das Gesetz unter Um
Rtiinden eine 1nventaraufnahme bloB alle zwei Jahre zulii13t. Auch 
die richtige Bewertung bzw. Abschreibung ist durch die Bestandsbliitter 
erleichtert und eigentlich erst moglich. Ordnung in del' Lagerhaltung 
und richtige Bewertung des Lagers sind del' halbe Gewinn 
des Betrie bes. 

Zur Aufgabe del' Lagerverwaltung gehort jedoch nicht nul' clip 
eben geschilderte Lagerhaltung zweckR FpststeIlullg und Bewertung 
des Bestandes, sondern anch die ~\,lfg<lbe, <liesen Bcstand in moglic·hst 
gutcm, jedenfalls gebral1eh~fiihigem Stande zu halten, und dies ist Aufgalw 
del' Instandhaltl1llg. Hierzu gehort vor aIlem die geeignete Lagerung, 
bei sehr gro13en Stucken auch in Einzeltcilen, und die Verwahrung diesel' 
Bestandteile. DaB die 1nstandhaltung ebenso auf Ordnung beruhen mu13 
wie die Lagerhaltung, ist klar; wcniger fur die Lagerhaltung als in erster 
Linie flir die I nstandhaltung ist erforderlich ein Verzeichnis siimtlicher 
zu einer }Iaschine gehorigen Einzelteile, womoglich durch einen Plan 
unterstiitzt, wie solche die Maschinenfabriken den l\faschinen beige ben 
odeI' wie man einen solchen Bestandtcilplan sich selbst anfertigt. 
Kleine und heikle Bestandteile werden am besten in versperrten Kisten 
verwahrt, deren 1nhalt nul' dem Lagerverwalter bekannt ist, del' anch 
alIein die Schlussel hierzu besitzt. Schutz 1'01' Feuchtigkeit, vor Staub 
und bei holzernen Bestandteilen auch vor Tierangriffen ist die Haupt
aufgabe del' Instandhaltung, die durch die Art del' Lagernng und Ver
packung, gefordert durch Reinhaltung und Anstriche, ergiinzt wird. 
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J\[aschine: Betonmischmaschine 500 l A. B. G. 

fahrbar mit eingebattter Betonhochzugswinde, 
komplett mit Deichsel und TV erkzeugkisfe 

Zeiehen XI'. 
1257 

Geliefert von Fa.: Allg. Baumaschinen Ges. m. h. H. Leipzig-Wien, 
28. 5. 1924, fur Baustelle Edergasse 

Ill. Kostenbereelinllng 
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IV. Die J\[asehinc ist dcrzeit 

E.,~,~ I Buelmngstext I HJ~(:g I Betrag Imcrf;~,;gen 

27.5. N' , '8[42 AUg. Eau· 
1927 Di'L'ersc ETsatzteilc 100 86 masclt.-Ges. 

28. 12. ---~, Faktura -, -. Pauker-
1928 N eue '1 rommelringe, HebelausTuckung etc. 28.12.1928238.') 31 werk 

28.12. laut 1--piat~ 
1928 GeneralreparatuT und Anstrich Listen 1673! 05 Leopoldau 

Furtrag. . . 8 442(J 78 

Abb. 2. :Uaechincnk1U'te 
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V. Reparaturkosten 

Datuml Buchungstext B~~g I Betrag Imer:;~e 

Ubertrag. . . I 
I~-~--"'--I--I--I-----I 

I~~-I-- 11-----1 

I-----------------------------------I·--------I-----I--------~ 

1-----11------------------------------------1---- ---- -I--------~ 

--------------1---1----1-1----1 

1---1----1-1---1 -1------====----=----1-1
----1 --1-

1---1-
1

-1-----1 

Betrag ... 1 

Bemerkungen liber 
Verwendbarkeit, Fehler u. a. 

1928 

Statt der fruher eingebauten 
Schnecke zum Trommeloffnen 
wurde eine H ebelausruckung 
eingebaut. Die abgenutzten 
'l'rommeln wurden mit gufJ
eisernen keil jOrmigenJi'Zansch
ringen abgedichtet, weIche sich 
nach Abnutzung neu ersetzen 
lassen. Materialbeschickungs
kubel wurde neu hergestellt, so 
dafJ selber ohne Beihilfe gdnz
lich entleert. 

Riickseite des Bestandblattes 
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Im Betrieb selbst wird die Instandhaltung zur Wartullg der 
::\Iaschine. Hieruber unter Punkt VI mehr. GebrauchRunfahig gcwordene 
:Uaschinen, sei es durch Vel' lust, Bruch oc\er l'iichHunktioniercn ei llzelner 
Teile, bedurfen del' Instandsetzung. Die Instandsctzung Yon im 
Betriebc befindlichcn }Iaschinen muD grundRatzlich an del' Betriehsstiitte 
erfolgen, soweit dies ubcl'ha,upt moglich ist nncl die Masehine nicht 
etwa zur Heparatur in die }Iaschinenf1tbrik gebmcht wenIen muG, aus 
del' sie stammt. Die Instandsetzung an der Bamltcllc geschieht in den 
\Verkstiitten, dic im KapitellX, Scite 22;), des niiheren heschrieben 
Hind. Die lnstandsetzung wird we8entIich el'leichtert ulld namentlich 
zeitlich geforclert, wenn gewisse erfahrungsgemiiB am leichtesten gc
brauchsunfiihig werclencle Bestancltcile auf Lager gehaltcn werden, 
so daB sic im BcdarfsfalIe nul' ausgewechsclt zu werden brauchen. 
Xaturlich kostet die Bereithaltung YOII sole hen Reserve bcstandteilcn 
wiedel' Geld, unci man beschrankt sic deshalb auf das erfahrllngRgemiiG 
Notwendige. Es wird sich jedoch empfehlcn, hierbei nic:ht kleinlieh Zll 

sein und lieber einen Bestandtcil mehl' als einen wenigel' in Hesene Zll 

halten. Verwendet ein und dasselbe Betriebsllllternehmcn mehrere 
Baumaschillen gleichel' Type, odel' sind gewisse Bestandteile sonst ver
Rchieclencr Baumaschinen in Normenstucken hergestelIt, so zeigt Rich 
del' Vorteil diesel' Kormung und Typisierung darin, daB man die He8ervt'
bestandteile nicht fur jede l\IaRchine lagernd haben muD, Hondcrn z. B. 
bei drei und mehr l\1aschinell glcicher Type hiichHtens zwei Garnituren 
ReservcbcstandteiIe braucht, weil man damit die zufiillige und glcich
zeitige Schadhaftwerdung desselben Bestandteilcs bei zwei "'Iaschilll'il 
yorgesehen hat und bei sofortigel' Nachschaffung dcr \{eservcbestandteile 
genugend gesichert ist. 

Die Nachschaffung von Reservebestandteilcn oder uberhaupt von 
l\Iaschinenbestandteilen geschieht nach dem del' l\Iaschine beigegebenen 
Bestandtcilverzeichnis, wobei jeder Bestandtcil auc:h ein Kennwort 
fUr telegraphiRche Bestellung besitzt. Am rasehesten gelangt man wohl 
in den Besitz cines unumgilnglieh notigen Be::-;tandteiles, wenn diesel' 
iiber teIegraphischen oder telcphonischcn Abruf \"011 eincm }lonteur 
als Reisegepiick an Ort unel SteHe gebracht wird, wobei man auGerdem 
noch uber die SachkenntniH des eintreffenden Monteurs verfugt. l\Iaschi
ne He Betriebsstorungen konnen in Hinsicht auf Zeit Hnd Kosten auGer
ordentlich weittragende Bedeutung haben, weil mancher Ban von dem 
ordentlichcn Gange oft anch bloB einer nlasehine abhiingt. Man dart 
deshalb weder bei del' Instandsctzung sclhst noch bei dcr Lagerllng 
von Rcservebestandteilen noch bei del' Herbei8chaJfung von Ersatz 
Kosten scheuen, sondel'n mu/3 vieImehr schIcunig den Schaden zu beheben 
suchen. Manchmal kann man dies auch im eigenen \Yirkung8kreise 
und vorubergehcnd dnreh provisorische l\IaBnahmen tun fur die Zeit, 
bi", del' Reservebe8tandteil cintrifft. ] n einem solchen Falle muG man 
jedoeh die Funktion des provisorisch eingefugten Hestandteiles gcnau 
kcnnen, urn Unfallsgefahr 80wohl fiir }Ienschen aIR alleh flir die }laschine 
auf ein Minimum zu reduzieren. 
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~.\l1S den eben dargelegtcn Grundcn hat e8 im Bauwesen haufig aueh 
Vorteile, neben genormten und typisehen lVlasehinen .fUr die Erreiehung 
einer gewissen LeiHtllng lielwr zwei odeI' mehrere kleine und gleiehe 
Typen zu venvenden als eine ein zi ge mit del' Gesamtleistung del' 
kleineren :\Iasehinen. Die Betriebsflihrung del' graBeren l\Tasehine ist ja im 
allgemeinen einfaeher lInd sie arbeitet rationeller als die Summe mehrerer 
kleiner :\Iasehinen, ~Lhc:r im Hauwesen gibt dieses .:\Ioment keinen solehen 
~.\ussehlag. AuBerdem besitzt jede Baustelle me hI' odeI' minder provi
sorisehen CharakteI', !lIld m~Lll weW nieht, warm man die eine groI3e Masehine 
wiederum riehtig ansnUtzen, warm und wie man also ihren groI3en Anlage
wert verzinsen llnci ahtlchreiben kann. Ferner geben kleine Masehinen
typen die l\Ioglichkeit versehiedenartiger Kom bination dureh Hinzu
fUgung odeI' \Vegnahme einer ~Iasehinentype, so daB jede':\Iasehine 
an del' Baustelle nul' so lange ist, als man sic wirklieh im Betriebe odeI' 
in ]{eserve brauc:ht, ansonstell aber an eine neue Baustelle abgeben kann, 
wo sie ebell wegen ihrer passenden GraI3e sofort wiederum Ausnutzung 
findet. Bei einer groBen :\lasehine kommt noeh dazu, daB sie mit Bau
beginn und gegen Bauende nieht mehr genugend Besehaftigung findet, 
ohnc jedoeh sehon zur Ganze entbehrlieh zu sein. Sehlie81ieh arbeiten 
groBe ~lasehinen masehinenteehniseh bei Unterbelastung aneh mit. 
einem kleineren \Virkungsgrad, sonaeh mit h6heren Betriebskosten, 
wodureh die oberwiihnte vereinfaehte \Vartung zum Teile wieder auf
gehobcn win/. Die V 0rwendllng Jdeinerm Masehinen hat noeh den 
weitercn Vorkil, daLl an ch die :\lontag(~- und Aufstellungskosten mehrerer 
kleiner :\Im,ehinen gewiihnlieh gerillger sind als die einer groBen. Bei 
Sehmalspuranlagen kommt auI3erdem das Gewieht sehr in Frage, weil 
z. B. fUr zwei klcinere Lokomotiven del' gesamte Oberbau weit sehwaeher 
sein kann alH fUr eine Lokomotive mit del' Leistungsfiihigkeit del' beiden 
kleinen Zllsammen. 

Diese Erwiigung del' Rationalisierung des )Iasehinenbetriebes 
durc:h Verwendung ll1ehrerer gleieher odeI' iihnlieher ::\lasehinentypen 
lInd ZrrsHmnH"llstdlung derselben Z1l1' Erreiclmng del' Gesamtlcistullg 
fiw/et im Ballwesell Anwendung auf TraIlsjJortmasc:hinen, Lokomotiven, 
\Vagen, Kraftrnasehinen und MotoreIl aller Art ("Nebeneinandersehaltung 
von Elcktromotoren"), Kompressoren, Luftungsmasehinen (Velltilatoren), 
Pumpen, Steinbreeher, ja sogar aui Betonmisehmasehinen. Del' Vorteil, 
daB bei Versagen del' einen Masehine die andere weiterarbeitet, so daB 
del' Bet.rich hi" zur Im;tandRetzung del' }lasc:hine nieht ganz stillgelegt, 
sondern nur wenig beeintriichtigt ist, ist in Hinsieht auf Zeit und Kosten 
ein "ehr bedell tender, manc:hmal aber aneh techni8eh ein absolllt not
wendiger, wie bei Kompressoren fur Arbeiten unter Druekluft, bei Pumpen 
fUr Arbeiten unterWasserhaltung odeI' hei Liiftungsmasehinen fUr Arbeiten 
im Stollen odeI' nnter Tag. DaG del' einzelne Masehinentyp, den mnn 
ciner :\Iehrfaehleistrmg zugrunde legt, an sieh ein entspreehend leistungs
fiihigeI', wirti-ichaftlieh arbeitender und lllcigliehst hiiufig wieder zu vcr
wendender Hein muLl, ist ohne weiteres verstiindlieh. Bei gewis8en 
~\Iasehinen liiGt ;;ieh da8 Prinzip del' Kebeneinalldersehaltung nieht odeI' 
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nicht mit Vorteil vcrwenden, wie z. B. bci Rammarbeiten, wo das Biir
gewicht fur die Rammung, oder bei Baggermaschinen, wo die Kraft del' 
Maschine fUr die Losung des Bodens erforderlich ist. 

Flir den praktischen Betriebsingenieur gelten deshaIb drei Haupt
regeln fUr die Vereinfachung del' Instandhaltung, Instandsetzung und 
BetriebsfUhrung seineI' Baumaschinen und dicse RegeIn heiBen: 

Vereinheitlichung der Baumaschinen, Beschranknng auf 
wenige einfache Typen und ~Iehrfachschaltung kIeincrcr 
Typen zur Erreichung del' Gesamtleistung, wo dies nul' 
moglich ist. 

Die modernen Bestrebungen del' N ormicrung und Typisierllllg 
Yon Maschinen und ylaschinenbestandteilen kommen dem schon scit 
langem yon jedem praktischen Ballingenieur schmerzlich empfundenen 
Bedurfnis nach Standardisierung entgegen. 

Del' Abschnitt IV uber Lagerhaltung, Instandhaltung und Instancl
setzung ist in den hierzu erforderlichen Kostcn nicht mchr zur Gii.llze 
den "festen Kosten del' Betriebswirtschaft" hinzuzurechncn, weil clip 
Bctriebswirtschaft del' ruhenden Maschine an sich etwas anderes ist 
als die Betriebswirtschaft del' im Betriebe befindlichen Maschine. Tech
nisch und organisatorisch ist eine Trennung in diesem Kapitel nicht 
mehr durchzufuhren unci solI hier del' Hinweis genugen, daB lnstand
haltung und Instandsetzllngskosten Yon im Betricb befindlichen ::\Iaschinen 
grundsatzlich zu den proportionaleIl ProduktioIlskosten zu rechnen 
uncI deshalb als Teil del' Bctriebskosten ZIl bctrachten sind. 

v. Transport und Montage 

Fur die Kosten dieses Abschnittcs gilt cIie gleiche Erwagung wie 
am Schlusse des vorigen Abschnittes. Diese Kosten sind zwar Kosten 
del' Betriebsbereitschaft, aber sie crwachsen erst mit del' lnbetrieb
stellung del' l\1aschine, werden also, werm schon nicht zu proportionalen, 
so cloch zu Produktionskosten. 

-ober diese Kosten etwas Allgemeines zu sagpn, ist nicht Icicht: 
sowohl die Transport- als auch die Montagekosten wcnlen in jedem 
cinzelnen Falle Yon Art und GroBe del' Maschine und von del' Ortlichkeit, 
'vo die Maschine in Betrieb zu setzen ist, abhangen. Solange die Vcr
kehrsverhaltnisse normale sind, wird dies im eigenen vVirkungskreise 
odcr mit Zuhilfenahme eines berufsmaBigen Verfrachters (Speditcurs) oh ne 
besondere Sehwierigkeiten moglich sein. Bei sehr groBen Maschinen odeI' 
bei se hI' schlechten Zubringungsverhaltnissen zur BausteIle wird man 
an eine Zerlegung del' Maschine denken mussen, wie dies die Regel ist 
bei Hammaschinen a11er Arten, groBeren Steinbrechern nsw. Die Mehr
fachschaItung kIeinerer Maschinen im Sinne des vorigen Ab8chnittes 
besitzt auch hier ihre Vorteile. 

Flir die Art del' Montage und flir die der Fundierung geben die 
Maschinenfabriken gewohnliche Plane und Angaben, die Illan zumindest 
nicht unterschreiten soIl; manchmal wird die fachmannische Erkenntnis 
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des Bauingenieurs die Fundierung noch ii bel' die Angaben del' Maschinen
fabriken hinaus gestalten, weil besonders solide Fundierungen fur einen 
ordnungsmiiDigen Betrieb gewisser Maschinen von del' groBten Be
deutung sind, wie z. B. bei Dieselmotoren, Kompressoren, Kreisel
brechern und alIen Kraftmaschinen, die mittels Riemenantrieb Kraft 
ubertragen. Man solI bei den Fundierungskosten nicht sparen, denn 
diese Leistung ist nul' einmal zu bewerkstelIigen, wiihrend spiitere Re
paraturen wegen mangelhafter Fundierung viel mehr Geld, Storungen, 
Arger und Verluste kosten konnen. 

Erwiihllemnvcrt ist schliel3lich, daD diese Produktionskosten so
zusagen vcrkehrt proportional zur Produktion sind, weil sie mit wach
scn(ler Leistung proportional sinken. Sie haben dadureh, obwohl Pro
duktionskosten, do ch wieder die Wirkung von festen Kosten del' Betriehs
bereitschaft. 

Ein Uberblick iiber die hisherigen Abschnitte I his V, die sich in 
er;;tcr Linie mit den festen Kosten del' Betrichsbereitschaft hefassen, 
liil3t auch das ;vlittel erkennen, das zur Herahsetzung diesel' Kosten 
theoretisch vorhanden ist. Es ist die Vereinigung mehrcrer gleich
artiger Betriehsunternehmungen zu gemeinsamer Maschinenaus
rustung und gemeinsamer Lagerhaltung. 

Diese Vereinigung auf horizontaler Basis zur Verringerung der 
fcsten Kosten del' Betriehshereitschaft ist im Bauwesen kaum liher 
die ersten Anfiinge hinaus gediehen. Die Verhiiltnisse flir eine Ver
einigung liegen eben hier ganz anders aIs bei del' stationiiren Industrie, 
und insbesonderH ist es die Ungleichartigkeit del' Arheitsbedingungell, 
unter denen die Maschinen im einzelnen FalIe heansprueht werden, die 
derlei Vereinigungen erschwerten. 

VI. Gehalte und Lohne fUr die Wartung 

\Venn man, wie dies hier geschehen, die fur Lager- und Instand
haltung del' Maschinen auflaufenden Kosten unter Pllnkt IV hcsonders 
erfal3t, dann stcllen die nunmehr in Rede stehenden \Vartungskosten 
vollig proportionale Kosten dar, die nichts me hI' mit den festen 
Kosten del' Betriehshereitschaft zu tun hahen, sondern vielmehr erst 
mit dem Betriehe und diesem proportional entstehen. 

Die Wartung del' Baumaschinen wird hei groDen Bauhetriehen, die 
liber ein cigcnes maschinentechnisehes Personal verfligen, auch von 
diesem geleitet und libenvacht, entwedcr von del' Zentrale aus odeI' hci 
groDeren Baustellen durch einen dort ausgesetzten Maschinentechniker 
mit Mannschaft. Diesel' untersteht hezuglich del' alIgemeinen Aufsicht 
dem Bauingenieur, del' die Betrichsleitung inne hat und del' in Fiillcn 
mittlerer Bauhetriehe auch die Leitung del' .YIaschinenwartung etwa mit 
Hilfe eines zugeteilten Maschinenmeisters, 'ylonteurs u. dgl. direkt hesorgt. 

Flir die Wartung del' Maschinen hraucht man Personal, das einer
seits die Maschine kennt, anderseits die daraus entstehenden Arheits
leistungen gewissenhaft erfulIt; Kenntnis, Zuverliissigkeit, ja sogar 
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eine gewisse Lie be des \Vartepersonals zur }Iaschine sind die Vorans
setzungen fur eine gute \Vartung, die man so bezcichnend auch Be
tre 11 u n g nennt, in welchem Begriff obige Eigenschaften eingeschlosHell 
sind. Dampfkessel und }Iaschinen mit Dampfbetric b erfordcI'll 
beh (irdlich geprufte Heizer, Kesselwarter, Lokomotiv- und }Iaschinen
fUhrer. Alles andere \Vartepersonal erzieht man sich am besten selbst: 
man wahlt ans del' Arbeitcrschar den oder jenen MaIm, der die obigen 
Eigenschaften und eine gewisse Vorliebe hierfiir besitzt, nm ihn die 
crforderlichen Kenntnisse Z11 lehren, die sich bei den meisten Bau 
maschinen auf wenige einfache Handgriffe sowie auf zuverliisHige Schmie
rung beschranken. Aus der Arbeit oder aus der ~raschine sich ergehende 
.Mangel muB dieser Betrie bsmann sofort anzeigen, wcnn man sic bei 
deI' notigen Achtsamkcit nicht ohnehin schon selbst bemerkt hat. Die 
Hcntnziehung eigener }Iaschinenfuhrer gibt clicsen ein gewisses 
Selbst- und gleichzeitig ein ZllgehorigkeitsgefUhl Zllr bctrcffenden ~Taschine 
und zum Betriebsunternehmen :o;elbst, so daB "olche Leute jahI'elang 
mit "ihrer" Maschine yon Bau zu Bau ziehen. :\Iit ihrcr Bpihilfe 
richtet man weiters erforderliche Leute ab, z. B. fUr Doppel- ()(Ier ~acht
schichten. Dieses System ist das bewahrteste und findet in den meisten 
Tarifvertragen seinen Ausdruck, indem dort fUr Maschinenfilhrer eine 
perzentuelle Lohnerhohung aut jenen Lohn yorgesehen ist, del' sich 
auf seine fruhere Kategorie als Bauarbeiter bezieht. Fiir die \Viirtpr 
groDerer odeI' komplizierter }Iasehinen, hir }IaHchinenmeister u. dgl., 
:o;ollte man hinwiederum grundsatzlieh nur gelernte }Ia se h inensc 111 osser 
nehmen, die womiiglich in del' Fabrik, am; del' die betreffcndc :\Iasl'hine 
stammt, gearbeitet haben. Freilich fordern 801che Leutc einc wcit J]ohcre 
Bezahlung, und die Betriebspausen del' Baumasehine zwischen zwei 
Baustellen bringen Kosten, wenn man die Schlosser wahrend dicscr 
Zeit bezahlell solI und kaum beschiiftigen kann_ Jedoch muG dies an
gesichts del' Vorteile, die geschultes und Htetiges Personal auf diesem 
Gebiete bringt, in Kauf genommen werden. GroBere Betriebe beschiiftigen 
diese l .. eute Illit c1er InHtancisetzllllg deI' von ihnen bedienten llnd anderer 
}Iaschinen in den \Verkstiittell del' Bnustelle odel' des Zentrallager
platzes, was HiI' sie eine se hI' gute Schulung und bessere Einsicht in die 
Verhaltnisse del' Maschinen bedeutet. 

\Vie dies mit dem \Vesen jeder Maschine yerbunden ist, giht das 
Tempo ihres Betriebes die Leistung del' Maschine und del' damit ZllsaIlllllCIl
hangenden menschlichen Arbeitsleistung an: man denke z. H. an 8eil
bahnen, Bagger-, Steinbrechmaschinen. \Vo sich nun die Betrie h;;
geschwindigkeit nieht aus del' 1Iaschine rein automatiseh ergibt (z. B. 
bei Seilbahnen), d. i. im allgemeinen bei Baumaschinen, die keinen 
stetigen (kontinuierlichen), sonclern abgesetzten (ClH1I'gen-)Hetrieb 
haben, spielt die Bediennng der Maschine fur dal': Tempo die Haupt
rolle, wahrend bei stetigem Betrieb die Anfsieht das Wichtigste ist, 
damit nicht die }Iasehine zwar stetig, aber nicht yoll ansgeniitzt liiuft. 
Es muD daher zwischen dem Bedienungsmann del' Maschine Imd del' 
die LeiHtungen del' Maschine iiberwnchenden Aufsichtsperllon ein 
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gutes Einvernehmen, ein Hand-in-Handarbeiten, bestehen, und der 
gute Betriebsingenienr ~winl das Yerh~1ltnis zu diesen Leuten besonders 
pflegcn, ja gewissermaf3cn sportlich geHteigert und vertraulich gestalten 
miis,;en. Die ]<'rage: ,,~nn, was habt ihr heute zustande gebracht? 'Yas 
habt ihr aus der Maschine herausgeholt ?. horen die se Lente gerne und 
heantworten sie sichtlich mit Genugtuung bei gnten, mit Unlust hei 
durchschnittlichen unci mit }IiBbehagen bei untermittelmaf3igen Lei
stungen. JUan denke z. 13. an das gegenseitig bedungene Verhiiltnis VOll 

13aggermeister uHd Zugfuhrer der }laterialziige oder von Betonmaschinist 
und zllgehorigelll Kranfiihrer. In manehen Fallen, z. 13. bei Besehieknng 
eine,., TalRrerrcnhaues mittels eine,.; Turrnkabelkranes, i8t del' Kranlmhn
fiihrcr, der versteekt hoeh oben in seine m Hausehen sitzt, sozm:agcll 
del' Herzschlag fUr den ganzen Bau. Einer solchen Tiitigkeit muB allch 
ihr Lohn werden; man gebe ihn reiehlieh und auBerdem noeh Pr~iIllien 
fur jede Leistung, die einen gerechten Durchschnitt ubersteigt, indelll 
man dell I\lltzen del' }lehrleistung billigerweise zwischen Unternehmer 
llnd Arheiterschaft verteilt, ~wobei die l:"rnsieht del' Maschinenfuhrer 
und del' Anf,.,ichtsleute verhiiltnismaBig gesteigerten Anteil erhalteJl 
muD. In del' Organisation del' rnaschineIlen Leistungen auf del' BausteIle 
liegt ein wichtiges Teilgebiet auch fur den Betriebsingenieur. 

Die groBten Gegner del' }Iaschine auf der Baustelle sind die im 
'''esen del' 8aehe liegende rohe Beallspruehung del' ;\Iaschine. die 
Einfliisse del' Witterung lI11d die des Staubes. Gegen die beiden 
letzteren lIluB die \\'artung kiimpfen, zumal wenn es sieh um Zement
s ta 11 b haJldelt, del' im FaIle des Feuebtwerdens zu einer festen, aIle 
Fugen fiillenden l\lasse erhiirtet. Flugdiieher odeI' Schuppen, bei 
liinger w~ihI'enden Bauten }Iasehinenhiiuser, sollen den Sehutz gegen 
das ~Wetter hieten; 'lie Hind, wenn dies rnoglich, ahseits von den Zement
lagerstatten und aueh in guter vVindriehtung, also an del' Luvseite zu 
ihnen anzulegen. Bei Gesteinsbreeh-, Sortier- und 13etonmisehmasehinen 
und ihren A ntriebsrnotoren, die im :Stauhe arbeiten mussen, sollen aIle 
pdleren '/'l'iie wohl VPl'kapHelt seill; bei ihnt'l1 i~t ein HallPtteil del' Wartnng' 
die Diehthaltllllg dl'I' t-lchutzhiillen, die Sehmierung und die Reinigllng. 
Vorhandenes Druekwasser und Druekluft kann zur Heinigung heran
gezogen werden. Gewohnlieh geben die }laschinenfabriken aueh Yor
sehriften uber die beste Art del' Reinigung im Anschlusse an ihre '~o1'
schriften, den Betrie b betre££end, die man dem im fruhcren 
Abschnitt (I V) ol'wiihnten ;\Iaschincnbestandsblatt anheftet, ihren 
I nhalt sorgsam beaehtpt, dpll1 }Iaschinenwiirter mitteilt und ihre Er
fii11ung ii herwaeht. 

VII. Betriebsstoffe 

a) Brenllstoffe, elektriHche, moehaniRche Energie 

Fur die Erzeugung von }~nergie ist del' am hiillfigsten angewendete 
ProzoB joner del' Umwandlung von vVarrne in mechanisehe Energie. 
Fiir die ErzeuguJlg von 'Viirme ist bei a11en Dampfmasehinen die Kohle, 
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seltener Petroleum- odeI' Olfenerung, aber auch Benzol, Benzin 
usw. in Verwendung; Leucht-, Gicht-, Generator- odeI' Sauggasanlagcn 
kommcn bei Baumaschinen wohl selten in Frage. 

Del' Brennstoffverbrauch hangt au13er von del' Bauart lInd 
Gute del' Kraftmaschine, auch von del' Art dcs Betriebcs uwl 
yon del' Art des Brennstoffes ab. Die beidcn ersten }lomentc cnt
ziehen sich del' Einflu13nahme des Bauingenieurs, abgesehen von del' 
Heranziehung einer gewissen l\Iaschine zu einer gewissen Betriebsart 
durch Auswahl, und abgesehen von del' "\Yahrung ihrer Cute durch 
die Instandhaltung und "\Yartung. Die Art des Betriebcs ist im 
Bauwesen besonders gekennzeichnet durch haufiges Auftreten von 
Hochstbelastungen, zwischen denen die Maschine durchschnitts- odeI' 
unterbelastet lauft. Es kommt hier sonach weniger auf den Verbrauch 
bei V ollast, als auf jenen bei Teil belastungen an. M.it abnehmender 
Belastung einer Kraftmaschine wird zwar ihr gesamter Brennstoff
verbrauch kleiner, jedoch nicht im gleichen VerhiiltniH wie die Belastung. 
mit Rucksicht auf den zur Uberwindung del' Eigenwiderstande erforder
lichen Verbrauch. Je kleiner demnach die Belastung einer 
Maschine, desto gro13er ist ihr spezifischer Warmeverbrauch. 
Da die geringste Zunahme im "\Varmeverbrauch infolge Unterbelastung 
bei Dieselmotoren, Hei13dampfmaschinen und Dampfturbinenanlagen, 
also nur bei Maschinen gegeben ist, die fUr Bauzwecke se hI' selten in 
Frage kommen, so ist diesem Umstand bei del' Schiitzung des Brenn
stoffverbrauches im praktischen Betrieb durch den Bau
ingenieur gebuhrend Rechnung zu tragen (Betriebszuschlagc). 

Man unterscheidet zwischender Normalleistung, del' dauernclen 
und del' yorubergehenden Hochstleistung einer Kraftmaschine, 
wobei die Gro13enbezeichnung in del' Regel nach der Normalleistung 
erfolgt. Es besitzen in diesem Falle die Maschinen also eine uber die 
nominelle Belastung hinausgehende 1.Jberlastungsfahigkeit. Man 
geht im modernen Maschinenbau heute dazu uber, die }Iaschinen nach 
ihrer clauernden Hi5chstleistung Zll bezeichnen, die zwar voruber
gehende Hochstleistungen um 10 bis 20% Steigerllng noch hergibt, aber 
ohne Carantie. Da bei Dampfmasehinen und Lokomobilen hinwiederum 
auch heute noch die Bezeichnung del' Normalleistung im Gebrauch ist, 
so mu13 del' Betriebsingenieur bei jeder einzelnen Kraftmaschine sich 
vergewissern, we le he Leistung bei ihrer Leistungsanga be 
eigentlich bezeichnet ist, um die l\Iaschine hinsichtlich ihrer 
Leistllngsmoglichkeit, hinsichtlich ihrer Kraftreserve und hinsichtlich 
ihrer Unterbelastung und deren Folgen beurteilcn zu konnen. Unter 
den Verhaltnissen, unter denen Kraftmaschinen an del' Baustelle arbeiten, 
mu13 man, um den wirklichen Betriebsverbrauch zu erfassen, zu dem 
Warmeverbrauch, del' nach Garantieversuchen angegeben wird, Be
trie bszuschliige fur Anheizen, Anwiirmen, fUr Wiirmeverluste wahrend 
del' Betriebspausen, fur unsachgema13e Feuerbedienung, bei }Iotoren 
fur falsche Steuerungs- und Zundungseinstellung, verschieden je nach 
Art, Belastung und Wartung del' }laschine, und abhangig von del' un-
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unterbrochenen Betriebsdauer annehmen, die in ihrer Summe bci Ban
maschinen urn 40 bis 50 % liegen. Es ist bei del' Natur del' Sachlage 
klar, daB del' Bauingenieur hier nul' eine allgemeine Orientierung besitzen 
kann, dahcr zu Verbesserungen auf die Beiziehung eines Maschinen
ingenieurs angewiesen ist, die bei groBeren }Iasehinenanlagen zur Hegel 
werden muB, will man sich yor giinzlich unwirtschaftlichem Masehinen
betriebe schiitzen. 

Del' Heizwert des Brennstoffes ist zu beurteilen nach del' Mcnge 
von Wiirmeeinhciten, die I kg des Brennstoffes bei yollkommener Ver
brennung liefert. Bei bekannten Kosten des Brennstoffcs uncl seines 
Heizwertes lassen sich die Kosten del' Dampferzeugung berechnen, 
z. B.: 1 kg Steinkohle zum Preise von Rm 3 fUr 100 kg entwickelt 7000 WE, 
die bei einern Wirkungsgrad des Kessels von 0,6 mit 4200 WE ausgenutzt 
werden. Da clie Verclarnpfungswiirrne rund 650 "VE betriigt, so sind 

dic Kosten fUr I kg Dampf = 65402~~'O = 0,46 Pf. Kennt man den 

Bedarf an Dampf flir eine Pferdekraftstunde' (PSh), so kann man die 
Kosten des Brennstoffes fur die Pferclekraftstunde als 
Betriebseinheit ermitteln. Allgemein gesprochen sind also die 
Brennstoffkosten fur 1 PSh eine Funktion des Preises des Brennstoffcs, 
seineI' Heizkraft uncl cles Wiirmeverbrauches del' 1Iaschine, del' ent
sprechend dern vorhergehenclen Absatze je nach del' Bctriebsart del' 
}Iaschine mit Bctriebszuschliigen zu den Garantieziffern zu vcrsehen ist. 

Die Vorteilc zentraler Krafterzeugung und deren Verteilung uncI 
Lcitung an den Verbrauchsort treten nirgend so in Erscheinung wie 
bei dcr - thermisch odeI' hydraulisch erfolgten - Erzeugung von 
elcktrischer Energie und Kraftubertragung. Trotz del' natur
gerniiBen Verluste von Energie bei 1. del' Umwandlung in elektrische 
Energie, 2. del' Weiterleitung und 3. del' Ruckverwandlung in Arbeits
energie in den elektrischen Motoren, die insgesamt durchschnittlich 
40% ergeben, sincl clie Vorzuge derart, daB heute alle KuIturliinder 
mit cinem Netz clektrischell Stromes mehr odeI' welliger dicht uber
~panllt "ind, del' deshalb anch bei cler }Iehrzahl aller Bauten zur \~er

fUgung steht. Bei Bautcn solIte man wegen cler Gefiihrlichkeit cler Blank
lcitungen nul' hochisolierte Driihte odeI' Kabel verwenclen. Die elek
trisehe Installation fUr Licht uncl Kraft soIl immer nur Yon geeigneten 
Firrnen odeI' wenigstens von geschulten Elektromonteuren 
besorgt werden, urn unsachgemiWe AusfUhrungen zu vermeiclen, die 
vie 1 Unheil unel Schaclen anrichten konnen. 

In Hinsicht auf die Stromgattung unterscheidet man Gleichstrom, 
Wechselstrom uncl Drehstrom, je nach cler Stromerzeugung. Gleich
strommaschinen (Dynamo) crzeugen einen stets gleichgerichteten Strom. 
Jede solche Dynamomaschine kann umgekehrt als Motor betrieben 
werden, wenn man die Bursten an eine Stromquclle anschlieBt. In den 
meisten Betrieben wircl trotz wechselncler Belastung eine gleich
hleibende Drehzahl yerlangt. Del' NebenschluBmotor ist 
die einzige Antriebsmaschine, clie keiner dauernden Rege-
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lung des EnergiezufluHses bei weehselnder Last bedarf, 
da er sieh jeweilig nur so "del Strom ans dem Netz entnimmt, 
als er gerade braueht, ohne dabei seine Drehzahl zu and ern. 
Diese Eigensehaften begrunden der Hauptsaehe naeh die U berIe ge Il h e it 
die se s E lektro m ot ors ii ber allo anderen Kraftm ase hi ne ll; 
einerseits weil er keiner Steuerung, Fuhrung, bedarf und sein Betrieb 
in Hinsieht anf das Personal nur auf die Inbetriebsetzung und die -
nebenbei hiiehst einfache - Wartung reduziert ist; anderseits weil imin 
Energieverbraneh im Gegensatz zu Dampf-, DieRel-, sowie sonstigen 
\Viirmekraftmasehinen bei Unterbelastung nieht yerhiiltnismii/3ig un
glinstiger wird. 

Der im Bauwesen wohl am meisten vorkommende Fall ist der, dafJ 
elektrii:leher Strom unmittelbar an der Banstelle odeI' in ihrer Niihe vor
handen ist. Man hat dann nur die Zu- und Verteilungsleitungen zu den 
einzelnen NIasehinen, manehmal aueh eine Tram;formatoren- odeI' Urn
formeranlage, herzustellen. Die Betrie bskraft, d. i. der elcktrisehe 
Strom, wird gemessen und naeh der verbrauehten Menge bezalllt. Der 
Strompreis ist sehr versehieden, in erster Linie abhiingig von der Art 
seiner Erzeugung, ob \V iirme- oder Wasserstrom. Im Durehsehnitt 
wird man wohl Pf. 20 in Deutsehland und g 25 in Osterreieh als mittleren 
Preis flir die k \Vh annehmen konnen. J m Einzelfalle wird man mit 
dem gegebenen Strompreis reehnen. 

Selten wird der Bauingenieur yor die Frage gestellt, die elektro
motorisehe Kraft in einer eigenen Anlage selbst Zll erzeugen, zumal 
dureh Umwandlung von \Viirme. Ziemlieh haufig hingegen jst der Fall, 
daB man flir die Versorgung einer einzelnen, abseits oder sehwierig 
gelegenen Masehine elektrisehe Kraft benotigt, z. B. fiir eine Wasser
pumpe in einer Talsehlueht zur Wasserspeisung einer sonstigen Zweeken 
dienenden Dampflokomobile . .Man betreibt dann mit eben dieser Loko
mobile einen Gleiehstrommotor als Generator, leitet den so erzeugten 
Strom zur Pumpenstelle, wo er durch einen meist direkt gekuppelten 
Gleiehstrommotor die Pumpc antreibt, die ihrerseits cIas erforderliehp 
Wasser in die Rohrleitungen und ZUI' Yerbrauehsstelle clriiekt. 

Bei groBen Tiefbauausflihrungen kommt es vor, da/3 man cin Wasser
gefalle dureh Ausbau von provisorisehen Hilfswasserkraftwerken 
sehon fUr die Masehinenanlage der BaudurehfUhrung Tlutzbar maeht: 
dies ist die Regel beim Baue gro13er Wasserkraftanlagen, Tal8perren, 
Stollen- oder Tunnelbauten u. dgl. Ohne 801che Hilfskraftanlagen konnten 
clerlei Tiefbauten liberhaupt kaum hergestellt werden; sie haben oft 
\~iele hundert Pferdekrafte Leistung und unterseheiden sieh in fast nichts 
yon der Anlage gleieh gro13er definitiver Wasserkraftwerke. Der von 
ihnen erzeugte Kraft- uncl Liehtstrom winl den mit !ler DurehfUhrung 
des gewohnlieh in Balllose geteilten Hauptballwerkes betrauten Firmen 
moistens kostenlos zur Verfugung gestellt. 

Die Ausnutzung mechanise her Energie der bewegten Lllft, des 
vr indes, kommt im Bauwesell auBerst selten, etwa zu Pumpzweekon 
fur Speisewasserzisternen, vor. Hingegen ist hellte die Ammutzung 
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eines f)rut'kgcfalles del' Luft im Ba,uwesell se hI' groB, und zwar 
in del' Form, daB PreI3- odeI' Druekluft, mittels Kom pressoren 
(Pressern) erzeugt umI <lurch Leitungen yerteilt, a,n zumeist kkine 
) .. rbeitsmaschinen a,bgegeben wird. 

Die vorzugliche Verwendllngsllliigliehkeit del' PreJ3luft fur 
:\laschinen mit f'kh la,gwirkung, clie norma le Tempera tur del' 
PreBluft, die BetriebsHicherheit und Gefa,hrlosigkeit des PreB
luftbetriebes hat Zll dessen groI3en Erfolgen im Berg- uncI Tunne I ba \l 
gefiihrt, wo im Gegensatz ZIl a,llen anderen Maschinen del' verbrauchte 
Betriebsst.off, hier die Luft, noeh den Vorteil del' Liiftnng 
u 11(1 K ii h lllng mit sich bringt. 

Im lctzten ,Jahrzehnt hat sich die PreBluft allch die iibrigen Gebicte 
(les Tiefbaues, namentlich den Stra13enball, aber auch den Hochbau, 
erobert. Die immer gedriingter ~werdende Bauart cler Kolbenkompressoren 
bei meiHtens vcrtikaler Ausfiihnmg in Zwillingskonstruktion, besonders 
aber die Erfindung del' Hotationskompressoren ermoglichte in 
'"erbindung mit Benzin- odeI' Elektromotoren die Herstellung verhiiltnis
miWig leichter, cIaher fahrbarer Kompressoren, durch die es bei 
Speisung kleiner und kleinster PreI31uftwerkzeuge gelang, die Hand
arbeit auch auf ganz kleinen Baustellen durch bessere und billigere 
'\laschinenarbeit zu ersetzen. ~Man kann heute mit Recht die Formel 
anfstellen: Auf jeder groI3en Baustellc spielt neben del' elektrisehen 
die plleumatiHche Kraftuhertragllng eine groDe Rolle und auf 
kleinen odeI' aueh fortlaufend sich bewegenden Baustellen (StraBen
bau), wo bisher Maschinenarbeit sehr selten angewendet wurde, ist die 
Verwendung von PreBluft-Arbeitsmaschinen und -werkzeugen 
allgemein iiblich. 

b) Speise- und Kiihlwasser 

Speisewasser braucht man fur Dampferzeugung aller Arten. 
bei Dampflokomohilen. Lokomotiven, Rammen, Pumpen nsw., K uhl
waSBer fill' die Kuhlung \'on Verbl'ennungsmotoren, Kompressoren n. dgl. 
Die Beschaffung des erforderlichen vVassers ist in jedem einzelnen Falle 
anders, bei nns im allgemeinen verhaitnismaI3ig einfach, deshalb auch 
billig, so daB man diese Kosten ohne erheblichen Fehler yernachliissigen 
darf. In Landern jedoch mit Steppen-, Wiisten- odeI' Karstcharakter, 
in Europa also BchoIl in den sudlichen Balkanliindern, kann die Wasser
heschaffungHfrage zu einer schwierigen werden, die bei Dampfmaschinen, 
\"enn sie Hich sehon nicht ganz yermeiden lassen, zur moglichsten Zentrali
sierung an eincm vVasservorkommen unci zur Kraftubertragung an die 
Verwenclungstiitten del' Arbeitsma,schinen notigt. 

c) Schmiermittel 

Die L"mstande, unter denen Baumaschinen zur Anwendung gelangen, 
notigen clazu, del' stetigen und ausgiebigen Schmierung groI3e Allfmerksam 
keit zu flchenken. AIs Preise fUr Maschinenol kann man etwa Rm 42,-, 
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fill' HeiBdampfzylinderol Rm 90,- fill' Staufferfett Rm 40,--, in Oster
reich S 72,-, S 160,- und S 70,-, fUr je 100 kg annchmen. 

d) Putz- und Dichtungsmittel 

Hierzu ist kaum etwas fill' Baumaschinen BCflondereR zu bemerkcn, 
ihre Kosten sind verhiiltnismiWig sehr gering. 

~lan pflegt oftmals auf Grund von Erfahrungsergebnissen die 
Kosten von VII c) und d) als Hundertsatz jener fill' die eigentliehen 
Betriebsstoffe, sub a), anzusetzen. 

Rechnerische Ermittlung der Betriebskosten 
~ach dies en allgemeinen Erlauterungen sollen nunmehr fUr die wieh

tigsten Antriebsmasehinen im Bauwesen, und zwar fur cine Dampfmasehinf', 
einen Dieselmotor, einen Benzollllotor und einen Elektrornotor die Retrieb~
kosten rechneriseh ermittelt 1verdell. Dies kann nul' in Form von }ki~]JieI('Jl 
geschehen, die einen besonderen Pall darstclIeu; diesel' solI nUll derart, gewiil!H 
werden, dall er den im Bauwesen meistens vorkomll1ellden Verhiiltllissell 
miiglichst allgepallt ist, dall er also gewisserrnallen allgemeine Gultigkeit 
besitzt; anderseits darf man trotzdem naturlicherweise die Erge bnisse eines 
"olchen BeispieIs nieht veralIgemeinern. Die folgenden Beispiele sollen 
zeigell, wie man die Betriebskosten rechnerisch bestimmt und sie sullen 
einen Vergleieh der einzelnen lUasehinen untereinander ermiigliehen, 
woraus gewisse Regeln und Paustregeln abgeleitet werden konnen. 
Del' Bauillgenieur, dem cs bei seiner Vorbildung hier au kritischer Einsicht 
fehlt, soIl dadurch zu 1veiteren Beobachtungen, Erwiigungell, Bereclllllll1gen 
und letzten Endes zu betrieblich richtigen Entsehliellungen irn:'ioIHl('r
falIe befahigt werden, ohne dall er dabei in schwierigeren Fallen der Beratullg 
eines :Uaschinenfachmannes sich wird begeben durfen. 

Die Betriebskostenermitt1ung kann man, sollen insbesondere die 
Kosten del' Punkte II bis IV mit erfa13t werden, durch die Berechnung der 
.J ahre s k 0 s ten durchfUhren, die bei einer durchschnittlichen Ausnutzung 
der ;\Iaschine im Lauf eines .Jahres auflaufen. Man bedarf hierzu mehrerer 
Annahmen: 

1. Die jiihrliehe Zah1 d(>r Arbeit~tage ist 250 mit eim'l' je ~Stiilldig<'ll 

Leistullg. 
2. Baumasehinen werden im Durehschnitt mit bloll 60% ihrer ange

ge benen Leistungsfiihigkeit ausgen utzt. 
3. Die Verzinsung, Abschreibung, Instandhaltung (im weitesten Sinne) 

und Versieherung soIl sich auf die jeweiligen Anschaffungs- (Xeu-) ,\'e1'1c' 
beziehen; man erhiLlt dadurch in I-Iinsicht auf die meistens recht vid kleincrell 
Buchwcrte fUr die Post en I bis IV zu hohe Ziffern; jedoch bcdeuten diese -
ebenso wie Annahme 2. - eine Reserve, die recht wohltiitig ist, zumal, 
wenn man sie bewu13t vornimmt. 

4. Die Anschaffungskosten fUr die Betriebsstoffe, VII a), werdpn in 
angcniiherter Hiihe gewiihlt, die Ko::<ten I'll b) vernachliissigt, die Kosten VII (') 
und d) unter einem in Perzenten der Kosten VII a) angenommen. 

Sollen die als Beispiel gewiihlten Typen fUr den Baubetrieb eharakte
ristiseh sein und dabei einen einfaehen Vergleich ermoglielwn, so mussen 
sie im Baubetrieb moglichst hiiufig zu finden, anderseits, wenn miiglich, 
gIeicher Griille sein. Es sollen sonach die Betriebskosten rechnerisdl er-
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lllitlC'Jj ulld ill jc ciller Ta belle fiLl' dcutsche und 6sterrf'ichi~ehe Verhaltnissf' 
zll~aJllllwllgpfal.lt llnd gegenlibergestellt sein: 

1. Fiir einp Dampflokomobilc mit 20 PS Leistung. 

2. Fill' einen Dieseilllotor mit, 40 PS Leistung; fiir kleinere Leistungell 
Ivird ~ieh die teuere Anschaffung, die genau zu yollflihrende FUlldierung. 
die g(~r('geltc Betricbflihrung kaull1 elllpfehlen. 

3.}<'iir cinen BenziuIIlotor von 8 PS, da derlei .:'Iiotort'u am hiiufigsten 
in ungefiihr di('ser Stiil'k(· \"'l'wendung finden: zu Yergleie hszweekpu Roll 
jedoeh die Rpl'llllUlIg aueh hil' 

:3. a) pinen Bpllzinlllotor von 20 1';-; durehgcfiihrt wel'den. Bei delll 
kIf'ilH'rpu 'Iotor soil der :Uotorwiirter bloD mit del' Halfte seines Lohne8 
eillgestellt werden in <11'1' Annahme, daD er gleichzeitig noeh eine }faschinc 
bedicnt. 

4. Fur cincn ElektroIllotor yon 15 k\V, (= 20 PS); das rcehm'risehe 
Ergebnis wird ii.brigens hei dieser Type YOU der Gr613e des :Uotors am wenigsten 
beeinflu13t. Ein eigcner 'iotorwiirter ist iiberfhissig. 

Ubersichtstabelle 2 

libel' Betriebskostell fii.r 1 PSh bei 2000 Betriebsstunden im Jahr unt! 
60% Ausnutzuug 

In Deutschland: 

Vampflokolllobile 20 PS Pf. 

Dicselmotor 40 PS 

2500G~t~J~~o~ 1,51~i;~ol 0'2J~171'~~r:,~'I:-I~I~~2~~~~;-
Benziulllotor 8 bzw. 20 PS 

W;; 
350 850 (l600 0,9 1,3 

(lOO 1800 24000 0,8 1,2 

0,5 7 0,6 15 ];') 2,70,45 18 39 2,2: 1 

I), is i 0,6 6,3 12 2,10,40 16 27,5 1,7: 1 

Elektrolllotor 15 k\V = 20 PS 

400T=-14(JOf24000f0,6io~~-lo~16Io:3iTlo 11,6Io,801~ll(l,3! 1,2: J 

:...; (J C S pr, Baubetl'icusl('lil'C' 
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In ijsterreich: 

Die }lasehine illl Baubetriebe 

Dampflokomobile 20 PS 

I
, Fn,m,t

rcgd 

ZUl' 
RUnl111l' 
Kolonnc 

11 

500011000012400015,01 4,21 0,51 1,51 7 13,0114,5110 11,5, 2,2115,41 40 I 3: I 

Dieselmotor 40 PS 

2500113500 1 480001 3,41 1ill 0,412,01 7 12,017,3167: 3,710,28~ 5,6127,~_1_5~ 
Benzinmotor 8 bzw, 20 PS 

15% 
350 1400 9600 1,8 2,2 - 1,0 7 1,1 18 15 4,0 0,45 27 55 2:1 

900 3300 24000 1,6 1,9 - 1,0 7 0,9 7,3 12 3,0 0,40 24 39,7 1,65: 1 

Elektromotor 15 kW = 20 PS 

400 I 240012400011,211,0 I - 1 0,3 i 6 10,6f- i 10 11,5/°,80/ 20/24,61 1,25: I 
---~------------.-----

Es soIl nunmehr vor del' kritischen Betrachtung der Ergebnisse diesn 
Tabelle noch einmal betont werden, daB ihre Ziffern keine allgemein gUltigell 
sind, daB diese ZahIen vieImehr nur als VergIeichsgroBen betrachtet werden 
diirfen. In dies er Beziehung leisten sie aber ungemein Wertvolles, und es 
sei des weiteren bemerkt, daB yerschipdene Annahmen, abgesehen vom 
pigentIichen Betriebsstoff, die Ergebnisse reeht wenig beeinflussen. Des
wegen ist aueh in der Rubrik 13 eine Faustreg!c'l aufgestd}t, die das V!c'r
hiiItnis zwisehen den Kosten fiir den Betriebsstoff, Rubrik 11, und den 
Gesamtkosten darstelIt, Daraus ersieht man, daB der Betriebsstoff dell 
hochsten Kosten bestandteil darsteUt, daB aUe sonstigen Kostenbestandteile 
beim Elektromotor nur ungefiihr 20 bis 25%, beim Benzinmotor ungefiihr 
die gleiche Hohe, bei del' Dampflokomobile das 3- bis 4fache betragen, Einzig 
beim Dieselmotor spielen die Betriebsstoffe eine wesentlich geringere Holle, 
Del' Dieselmotor del' obigen Yergleichsreihe HIlt ab('r illsofprn heraus, als 
er 40 PS besitzt, wiihrend die anderen Vergleichsma~ehinen, abgeselwn 
yon einem Benziumotor, 20 PS besitzpn, Verfiigt man in pinem bpsonderpn 
Fall iibn Buehwerte, die geringer sind als der Xeuwert, der in der Tabelle 
erscheint, so ~ind die Rubriken 4 bis 6 leieht demcntspreehpnd zu iindprIl, 
ohne daB damit das Endresultat wespntlieh beeinfluBt wiirde, Die Fau~t
rpgd del' Rubrik 13 sdzt also dPll Bauingenieur ill die Lage, weIlll ('I' die 
Kostpn des Betriebsstoffes kennt, "iell ein Bild iibeI' die Cesand betrieb~
ko:;t.l'u del' -'\laschine in hochst einfac her IV pise zu machplL In f:iollderfiillpll 
wprden seille Aufsehreibungell ilm beHihigen, die ErgebnisB(' der Talwlle 
fiir ,;pincn Zweek zu heI'iehtigen, Die Huhrik I .ler Tabplle wdst (lie (~ewiehte 
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del' Jlaschinen aus, bei denen del' E1ektromotor die geringste, die Dampf
lokomobile die griiLlte Ziffer zeigt, Es ist bei Rehr schwierigen Zugangs
nrhiiltniRsen ein groLler Unterschied, 6b man 400, 900 odeI' 5000 kg an 
Ort und Stelle transportieren muLl. Auch das Gewicht del' erforder1ichen 
Betriebsstoffe ist bei del' Dampflokomobile fiinfma1 so groLl als beim Benzin
motor und siebenma1 so groLl ah beim Diese1motor, was bei schwierigen 
Zufahrtsvcrha1tnissen auf die Dauer wiederum geniigend beriicksichtigt 
werden muB. Beim E1ektromotor reduziert sich die Hinschaffung des Betriebs
stoffes auf die einma1ige Legung del' e1ektrischen Leitung. Es wird desha1b 
haufig an unzugiing1ichen odeI' schwer erreichbaren Stellen ein E1ektro
motor exponiert wen1en, se1bst wenn die Krafterzeugung an del' Baustelle 
durdl eine andere Kraftquelle zentra1 besorgt wird (siehe auch Beispie1 S. 78). 
Die Rubrik 2 1ehrt des ferneren auch, daLl, ganz abgesehen von den Betriebs
kosten, del' Betriebsaufwand, also del' Anlagewert, sehr verschieden 
ist, und wieder schneidet dabei del' E1ektromotor am giinstigsten ab. Die 
abgegebene Leistung pro Jahr ist del' Ubetschrift del' Tabelle entsprechend 
ermittelt. 

Fiir die Verzinsung del' Rubrik 4 wurde gem aLl den Ausfiihrungen 
auf Seite 61 fiir deutsche Verhaltnisse 10%, fiir osterreichische 12% an
genommen. 

Wo in del' Rubrik 5, "Abschreibung", nicht eine besondere Ziffer ver
merkt ist, sind 10% angenommen. 

Die Versicherungskosten in Rubrik 6 sind beim Benzin- und E1ektro
motor so gering, daB sie vernach1iissigt werdcn kiirlllell. 

Die durchschnittlichen Prozentsatze fiir Instandsetzung (Rubrik 8) 
sind in del' Tabellp vermerkt. Sie diirften bei J\1aschinen mit geringerem 
Buehwerte, also Hingerer Verwendungsdauer, hohere werden, 80 daLl am 
C~t'saIlltergebnis und an del' Faustrege1 del' Rubrik 13 sich niehts andert. 

Eille sehr wesentliche Post bilden die Lohne fiir die Wartung in Rubrik 9. 
Es ist dabei angenommen, daLl ein E1ektromotor iiberhaupt keinen Bedienungs
lllann braucht, und daB del' Bedienungsmann del' Benzinmotore eine zweite 
:\Iaschine gleichzeitig bedient. Beim Diese1motor sind diese Kosten ver
haltnismliBig geringer, weil er eben mit 40 PS angenommen ist. Es wurde 
in dcr Tabellc fiir acht Stunden vVartungein Lohnaufwand von Rm 12,- bzw. 
~ 14.-- einsehlipi\lich Bozialer Abgaben :tngenomlllen. 

Die Rubrik 10 gibt die KORten hir Schmier- und l'utzmitte1 in Prozenten 
(ler Kosten del' Rubrik 11, Betriebsmittel, an. In del' Rubrik 11 sind naeh
folgende Betriebsstoffkosten angenormnen: 

Koh1e mit 7000 Ka10rien Heizwert ....... . Rm 3,-, S 7,-, 
TC('riil- und GaHolgemisch ................ . 

" 
0,12, " 0,20 pro 1 kg, 

JlittebdJwPf('s Benzin .................... . 
" 

0,40, " 0,60 1 
" 

Ell'ktJ'oIllotori~ehn Krait ................. . 
" 

0,20 " 0,25 kWh 

Die Rubrik 12 "tellt di(, Surnme aller Betripbskostenbestandteile I bis VII 
unter obigen Annahmen daI'. Hieraus ist l>fsichtlich, daB die Betriebskosten 
am geringsten sind beim E1ektromotor, am hochstell beim Benzinmotor, 
und zwar beim k1eineren natiirlieherweise hoher als beim groLleren. Am 
zweitniedrigsten sind die BetriebRkosten des Dieselmotors, allenlings bei 
einer GriiBe von 40 PS. 

Di(' Betriebskosten bei del' Dampflokomobi1e erscheinen eigentlich 
zu lJOdl, weil bei del' heutigell Benennung del' Lpi8tungell di('8(~r }Iaschinen 
<l1II·h DauprleiHtlmgpn von mphr als 20% Steigerung zu erreichpn sind, sonaeh 

H* 



84 Dip :\Iaschill(' im Baubdl'ipb(' 

dip dortigen Betrieb~kosten Ulll einen 'reil hierY<)]}, ~ag(,lI wir UlU 10 bi~ Lion 
kleiner sich el'geben wprdell. 

Auf Grund diesel' iibersiehtlichen Betrachtung del' Tahell(, wHen mUl 

die eillzelnen :\lascliinengattungen gallz kurz hetraehtet w('nIell. 
Dampflokomobile. Sie wird fahrbar und statiolliir YOII einer grijf.lerPIl 

/lahl yon .\Iaschinpnfabrikell und yon ea. 10 his 12 PB aufwiirts erz('ugt. 
Abgesehen yom groDen Gewicht und del' dadureh III lLlIdll 11 al sdnvierigell 
hufahrt, ist sie leieht auf8tdlbar, yertriigt rolle IlPhalldlullg, braucht 11U1' 

pinfaclw Bedienung, allerdings durch geprlifte Ih'iz('f, \11\(\ besitzt dauernde 
Cberleistullgsmoglichkcitell von 20, YOriibergehelJ(l VOll [lOoo' ,Je griiJ3pl' 
die Anlage und je gleichmaDiger die Belastung, dp8to gilll~t iger winl del' 
Betriebssf.offverbraueh. Unter 2 kg KohlI' pro 1 PS·BtIlIHle winl Illall kaulll 
gehen kiinnen. Sie braueht bpi unsaehgellliiJ3er Kesselff'lll'rllng aueII 2 I/~ 
und mehr KilograIllln. Die Dampflokolllobilen erreichen eill phrwiirdig('s 
Altpr und werden in del' Bauindustrie als "l\Iiidchen fiir all('~" heniltzt. 

Quersiederkessel. Bol('he stehen auf RammclI, 'IViIHlell, KranPII, Baggnn, 
Pumpen, wo sie zur Kraft· od(~r DalllpferzeugulIg' b(·lli[j·zt w('1'(\('n. Fiil' 
"ie gilt dasselbe wie HiI' die Dampflokomobil('ll. nul' (laD illf(' Hola~tullg' 

noeh wechselnder, del' ArbeitsbPirieb lIlehr stoJ3wcise ist nwl d('~halb ih",· 
Betriebsstoffziffern wOllloglich noch holiere sind als dorf.. 

Diesehnotoren. ::\lit dem Dieselrnotor begeben wir UIl" auf flas Uebil't 
del' YerbreIlllungskraftmasehinen, und zwar der sogenannten Ollllaschinell, 
bei denPIl illl Falle des Dieselmotors del' Brennsf.off in Form von Sell\Vl'riil 
in den /lylilldpr eingespritzt wird nIld sieh in del' vorher venliclitetell lIllt! 

dadureh heiD gewordenen YerhrPllnungsluft olmp Zii.whorrichtung "ofort 
von selbst entzillldpt. BrellIlstoff ist das dureh Destillatioll des Btpinkohlell' 
teen; in groDell :\Iengen im Inland zu billigen PreisPIl W'WOJIIICIH' T (. (' I' ii I. 
das wegen seineI' tragen Entflallllnung dureh leichteres Ziilld· bzw. (;a~ii! 

verbessert wird. Die Yerbrennungskraftmaschinell im allgellldnen 11 a 1)('11 

den Vorteil des geringeren Raum bedarfps, des geringeren Gewiehtes (kr 
11asehine und aueh des geringeren Brennstoffgewiehtcs, den Yorteil der 
steten Betriebhereitschaft ohne Anheizung und del' wesentlieh gilnstigprpn 
'IYiirmeausnilt.zung bei unternonnalen Hf'lastungen. Im Fallp df's Diesel· 
motors ist das Gewicht des Brennstoffverbrauehes nur ungefahr der siebente 
'reil dessell bei der Lokomobile, die Erzeugullgskostpn pro 1 PRIL sind \'011 al\(,1I 

Kraftmasehinen am gerillgstell uud del' HrpllII~toffant('il /)ptriigt nul' ungdiilIl' 
50% dessen del' LokoIllobile. 

Del' Diesehnotor kommt in e1'ste1' Linie fiir zentrale Krafterzougung, 
also filr grCi f.lere Leistungen in Betraeht und deshalb ist ill del' Tabelle 
auch das Beispiel eines DieselmotorR yon 40 PS aufgPlloJllllten wordell. 
Der Dieselmotor bedarf einer so auJ3prordent.lieh solidpll FUlldierullg und 
einpr so sorgf:'iltigen Dedienung, wie "ie im Bauw('s('1l ]pid('I' llllI' ~('It ell zllr 
Verfilgung steht. 

Benzin- bzw. Benzolmotor. These \/otor('n siJl(I OllllaseilinPll yon delll 
Typus V (' r g aser III aschinen, bei dOlen Lpichtiile, Benzin, l\PIIzol 0<i('J' 

aueh Bpiritus in eineIll Vergaser bei gleicllzeitiger :\1 isehuIJg mit Luft ypr· 
dum,td ulld im Zylinder dureh einC' Zilndn)TTiehtung entziindpt wl'rdell. 
Ortsfest.(' \Iasehinen dies er Art kOIllTllCIl nul' Hir kleillP LeistllnW'1l bei selt<'ner 
Benutzung ill Frage, <Ia fur groJ3e Leistullgen und Dauerbet.rid) dip holl('ll 
BrPllllstoffkostell wirtschaftlich ungiinstig ~illd. 

Ihr gerillgps Gpwicht, das d(;1Il sf'IIIl('llpn Gang und (1(']' \·ert!·ilullg 
del' Leistullg auf mdlrpre Zylim\eI' Zll Yl'I'dankpll ist. gibt ilInen alwl' dell 
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Yorzug fiir ulle mitbewegten .\lasehinell, wie Lokollloti\~en, Kraftfahrzeuge, 
Autolllobilp und Luftfahrzeuge, unll auch fiir alien Kraftbedarf kleinerpr 
LeiH/uugell, wie er gerade im Bauwesen hei pineI' ganzl'n lleihe YOIl Arbcitil
Illasehincn crfoI'derlieh ist. Deswcgen ist in del' Tahelle auch nebcH delll 
\-ergleichsmotor von 20 PS noch ein solcher von 8 PS aufgenomnwIl wonlen. 
Die Brennstoffkosten sind ill beiden Fiillcn 1'chI' hoeh, ja die' hiichsten del' 
Tabelle uberhaupt, au('h /lie Gesalllthetriehsko~tpn sind am hiich8ten; 
hierzu kommt noch, daD diese .\Iaschillcn bei 1;lltcrbelastllllg wesentlieh 
Ilngunstigeren 'Yirkungsgrad haben, daD bei Halblast del' spezifische 
.\[Pllrverbrauch 40%, bei YiertelIast sogar 100~;) des norlllulen Detriebes 
betnigt. fhre \Y artung ist im allge'meinen ziemlieh einfaeh, unu UPI' 

Iwtreffende .\laschinenwart('I' besorgt zunwist noch die Bedienung IIpr 
ArbeitslIlaschine selbst. :-;tiirungen illl Betrieb hingegen sind zieJIIlich 
haufig und mussen in ernsteren Fallen durch eilwn ge'lernten :'-\chlossl'r 
beseitigt werden. 

Elektromotoren. Die allgemeinen Ausfii.hrungen unter VII b) iibpr 
Eh,ktrornotorcn, inshesondere uber ~pbenschluDmotorell, finden in dN 
Tabdle ihren ziffermnii13igen Ausdruck. Der :Uotor ist sehr leicht, sehr 
kleill, verhiiHlliHllIaDig billig, bedarf so gut wie keiner 'Vartung, beniitigt 
verhaltllismiiDig billige Antriebsenergie - in dies ern Fall elektrische -
una weist dl'silalb die geringsten Betriebskosten auf. Hierzu kornrnt noch 
der Umstand, daD diese }fotoren auch bei Unterbelastung fast denselben 
guten vVirkungRgrad haben wie bei VoHbelastung, da sic nur ebensoyiel 
Kraft allS del' L .. itung beziehen, als sie verbrauehen. Die TabelIe bringt 
all .. nlillgs nieht die Kosten fiir die eventuell erforderliche Zuleitung, Trans
format ion od .. r l~llIfor"lUlJg zum Ausdruck. Aus aHen diesen Grunden 
ist ({pr ElektrolllOtOI' jene Antriebsrnaschine, die im modernen Baubetrieb 
,lie w(·itans griiDte Verwendung findeL Prof. Dr. Garbotz nennt den Elektro
motor die fur Ban betriebe geradezu pradestinierte Antriebsmaschine. Den 
"\ussehlag in den Ue,,;amtbetriebskosten geben die Kosten der elektrischen 
Energie, und gegen sie kiinnen alle anderen Betriebskostenanteile beinahe 
vernachlassigt werden. 'Venn man die elektrisehe Energie selbst erzeugen 
JlIuD, so kommt neben del' Erzeugung durch eine Hilfswasserkraftanlage 
Iiclltzutagn, von Ausnahmefallen abgesehen, wolll nul' mehr del' Dieseimot,or 
ill Bet raelit. Dol' hierbei sich (·rgf'bende Prf'is fiir die k\Vh ist dann als 
~troIlIJ)f('is fiil' (]l'n Elekt romotol' allzunehmen. 

Dwh"trOllllllotoJ'{'n fliml im Betriebe um eine Kleinigkeit teurer als 
(aeielistromIllotoren. lm alIgemeillen muD man sich del' vorhandenen StrolIl
gattung anpassen; wenn man den Strom selbst auf einer Baustelle erzeugt, 
wird lIlan Gleiehstrom bevorzugen, weil man in dies ern FalIe die }Iasehine 
als 13c,Ilt'rator odeI' als \rotor, also mit erhiihter Anwendbarkeit, verwenden 
kann. Dl'r Preis .ler EI(,ktroJlJotoren ist bei gleicher Leistung hauptsachlich 
von uer Dn'hzahl abhi1llgig, da geringere Drehzuhlen das Gewieht und damit 
den Prei" nhii]H·J1. c\ndcrseits sind }Iotoren rnit hohen Drehzahlcn heikler 
im Betriehe. Dip Erfahrnng lehrt, daD Drehzahlen um 900 bis 1000 herum 
fill' Baubetriebe am giinstigsten sind. Rei richtiger Schmierung, recht
zeit,igmn BiirKtCJ1weelisd unll Kollektorabdrehen laufen derlei ,!\lotoren 
ohlle besondere IVar!ung Illollatelang ohne Olwechsel. Auch die .\lontage 
iKt allD('rordentlicli (·infa('h. 

Die Rpannungfluberschreitungs- und Explosionsgcfahr bei den 
Dam pf T1ll1HG h i nen, deshal b Dam pfkesselrevisions-, Versicherungs- nnd 
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Diplomheizer-Zwang, die Feuergefahrlichkeit der Brennstoffe bei Benzin
motoren u. dgl., die Gefahren des elektrischen Stromes bei Elektro
motoren stellen Unfallsmoglichkeiten dar, die der Betriebsingenieur 
zu beachten hat. 

Erzeugung und Verwendung von Pref31uft 
Urn eine Llicke in der fUr den Bauingenieur bestimmten Literatur 

zu schliel3en, sei liber die Erzeugung von Prel3luft durch Kompressoren und 
liber ihre mannigfache Verwendung das Wichtigste erwahnt (sieheS. 79). 

Man unterscheidet Ko 1-
ben-, Turbo- und Rota
tionskompressoren. Die 
Wirkungsweise eines Kol
benkompressors ist genau 
umgekehrt jener einer K01-
bendampfmaschine. Das von 
einer Kraftmaschine ange-

~ triebene Schwungrad ver
~ wandelt seine Drehbewegung 
~ durch P1euelstange und 
@ Kreuzkopf in eine hin- und 
~ § hergehende des Prel3luft-
~ kolbens, welcher die aus der 
~ freienLuft durch Saugventile 
~ eingestromte Luft im Prel3-
~ luftzylinder verdichtet und 
§ durch Druckluftventile in 
'0 
§ den Windkessel drlickt (siehe 
~ Abb. 3). Kurbelwelle, Pleuel
§ stange und Kreuzkopf liegen 
.§ in einem einzigen Gehause 
.g eingekapselt, das unmittel
~ bar an den Prel3luftzylinder 

anschliel3t, so dal3 die 
~ 
~ Maschine staubdicht, gut 
if) schmierbar und gedrangt ge
M baut ist. Die Schmierung 
~ all er Tei1e aul3er demZylinder 
~ erfolgt durch eine Schleuder-

schmierung mit dem unter
sten Teil des Kurbelgehauses 
als Olbehalter, dessen gutes, 
halbschweres Motorenol bei 
langerem Betriebe nur unge
fahr monatlich zu erneuern 
ist. Der Kolben bewegt sich, 
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mit Kolbenringen und die Kolbenst,ange mit Stopfbtichsen abgedichtet, 
im Zylinder, der durch einen Tropfenoler mit sichtbarem TropfenabfaU 
mit bestem Kompressorenol geschmiert wird. Die Ventile sind moglichst 
masselos und miissen bei geringstem Hub moglichst groBe Durchgangs
querschnitte freigeben. 

Da die Luft durch die Zusammenpressung erwarmt wird, wodurch 
iibrigens ein Verlust an mechanischer Energie entsteht, so ist der Zylinder 
yon einem Wassermantcl umhiillt, der an eine Kiihlwasserleitung an
geschlossen ist. Das Wasser soUte frei sichtbar in das AblaBrohr flieBen, 
um eine immerwahrende Kontrolle zu ermoglichen. Bei Wassermangel 
kann ein geschlossener Kreislauf gewahlt werden, doch dad der Druck 
ill! Zylindermantel 3 at nicht iibersteigen, und es muB fUr Rtickktihlung 
gesorgt werden. ;\![an dad nul' reines \Yasser verwenden. Bei unmittel
harer Kupplung wird del' Kompressor gewohnlich mit dem ::\lotor auf 
einer gemeinsamen Grundplatte aufgesetzt, die Verbindung durch eine 
elastische Kupplung besorgt, in die das edorderliche Schwungmoment 
verlegt wird. Ansonst geschieht der Antrieb mit Riemenscheibe, Schwung
rad, Spannrolle. 

Kolbenkompressoren bediirfen einer sehr festen Verbindung mit 
dem Fundament, gleichmaBiger, satter, nivellierter Auflagerung. ])as 
Fundament wird am besten aus sehr gutem Beton hergestellt nach 
Zeichnungen, die die ::\![aschinenfabriken liefern. Vor dem vollstandigen 
Erharten des Fundamentbetons dad der Kompressor nicht in Betrieb 
gesetzt werden, weil sonst die Lager klopfen und iibermaBig beansprucht 
wcrden, eine Erscheinung, die bei Kolbenkompressoren im Baubetriebe 
Behr haufig auftritt. 

Eine noch gedrangtere Bauart be sitz en Kolbenkompressoren 
yertikalen Systems, die haufig auch in Zwillings bauart hergestellt 
werden (siehe Abb. 4). 

Die Saugleitung ist stets moglichst kurz zu halten und derart 
zu legen, daB die Luft an einer moglichst ktihlen, trockenen und 
sta u hfreien SteUe angesaugt wird, Bedingungen, die besonders im 
Baubetriebe erfiillt werden miissen. Die Saugoffnung dad nicht dem 
Regen offenstehen und muB gegen Eindringen von Fremdkorpern, 
namentlich gegen Ansaugen von groBeren Insekten, geschiitzt sein. 
~IllB man die Luft, bei Steinbriichen, StraBenbauten u. dgl., an staub
haltigen Pliitzen entnehmen, so werden Luftfil ter vorgesehen. Der 
friihzeitige VerschleiB vieler schnellaufender Maschinen ist in erster 
Linie auf mangelhafte Luftfilterung zuriickzufUhren. 

Aus dem Druckluftzylinder wird die PreI3luft durch eine Druc k
leitung in einen meistens genieteten Luftbehidter, Windkessel, 
gedriickt. Die Druckleitung soIl moglichst kurz und frei von Biegungen 
sein; schade Kniee miissen iiberhaupt vermieden werden. Der Luft
behalter, del' reichlich dimemlioniert sein soIl, hat nahe am Boden einen 
'Yasserablaufhahn zum Abblasen des kondensierten \Yassers, Anschliisse 
fUr die Leitungen vom Kompressor zur Arbeitsstelle, zum RegIeI' und 
fUr cill Sicherheitsventil, vorteilhaft mit Handliiftung, wodurch es 
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leicht kontrolliert werden kann und Unreinlichkeiten abgeblasen werden 
konnen. Zwischen Kompressor und Luftbehalter dad niemals ein 
Absperrventil einge baut werden. Arbeiten mehrere Kompressoren 
bei Parallelschaltung in einen Luftbehalter, so sind Ruckschlag
ventile zu verwenden und zwischen diese und die Kompressoren 
Sicherheitsventile in die Leitungen einzubauen. 

MFA 5'+0 

Abb. 4. Gekuppelter vertikaler Zwillingskompressor. Maschinenfabrik Andritz A. G. 

Die Durchmesser der Leitungen wahle man mindestens von der 
gleichen GroBe wie die entsprechenden Offnungen am ZyIinder des 
Kompressors; der Durchmesser einer etwa notwendigen langeren Saug
leitung solI fUr je 3 m Lange um 25 mm vergroBert werden. 

Sehr wichtig fur den Betrieb eines jeden Kompressors ist eine selb
standige Regelung durch einen Regler (Regulator). Dieser arbeitet 
derart, daB durch eine mit dem Luftbehalter in Verbindung stehende 
Reglerleitung bei Erreichung des Hochstdruckes im Windkessel die 
Saugventile des Kompressors angehoben werden. Hierduch arbeiten 
die Kompressorzylinder im Vakuum, der Motor lauft leer, d. h. er braucht 
nur noch die zur Uberwindung der Maschinenwiderstande erforderliche 
Arbeit aufzubringen, was bei Antrieb durch Elektromotoren (Neben
schluBgleichstrom- oder Drehstrommotoren) den Kraftvcrbrauch herab
setzt. Antrieb durch eine Dampfmaschine bedurfte besonderer Steuerung, 
auch solcher von Benzinmotoren. Bei Sinken des Betriebsdruckes wird 
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das ~allgventil NelbHttiitig wieder freigegeben und del' Kompressor beginnt 
wieeler yoll zu arbeiten. Die se selbsttatige Regelung ist von auBerster 
Wichtigkeit fiir die sp,1l'same Arbeitsweise eines Kompressors, und deshalh 
wenden ihr die Erzeugerfirmen groBte Aufmerksamkeit zu. Es bestehen 
die yen;chiedensten, meist dureh Patente gesc:hiitzten beziiglic:hen Aus
fiihrungen. 

Kolbenkompressorcn werden in ihrer Lcistung bel1lessen nac:h 
del' Menge angcHaugter Luft in del' Sekunde und nac:h dem erzeugten 
Uberdruc:k ilber jcnen del' atmospharisc:hen Lllft (atii). Beide 
.\Iol1lcnte bestimmen, abgesehen yon anderen, wie Bauart des Kom
pressors, LeitllngswidcrHtiinde usw., die benotigte Antrie bskraft. 
Diese heHtil1lmenden }Tomente anBern sieh an del' '\lasc:hine in del' GroBe 
des Kolbendurc:hmessers, des Kolbenhubes und del' Umdrehungszahl 
sowie ctwa ZwiIlingsballal't. }lan unterseheidet Niederdruc:k- (2 bis 
-1 atii) und Hoc:hdrllc:kkompressoren (4 bis 8 atii). Kolbenkom
pressoren werdcn von 0,1> m 3 angesaugter Luft je Sekunde angefangen 
in den ycrsc:hiedensten Abstufungen erzeugt. Die Wahl gewisser Typen 
mittlerer GroBe, die man bei Mehrbedarf nebeneinandersc:haltet, bietet 
im Sinne del' Ausfiihrungen auf Seite 71ff. auc:h hier Vorteile. Von Liefer
firmen seien genannt: 

In Deutschland: Deutsc:he Masc:hinenfabrik A. G. Duisburg, 
Demag; Flottmann A. G., Heme in Westfalen; Frankfurter Masc:hinen
bau A. G.; Zwic:kauer :;\'lasc:hinenfabrik; Friedric:h Krupp A. G., Essen
Ruhr: Kraftwerkzeugvertricb Diisseldorf und andere. 

In ()sterreic:h: .\Iasc:hinenfabrik Andritz A. G. bei Graz, Steiermark. 
In Deutsc:hland und Osterreic:h vertreten und viel gebrauc:ht: 

Sc:hweizerisc:he Lokol1lotiv - unci }lasc:hinenfabrik, Winterthur; W orthing
ton Pumpen- und .Masc:hinenbau Ges. m. b. H. England; IngersoIl-Rand 
Company, New York. 

Die Lieferfirmen geben in ihren Katalogen Sc:hilderungen, Zeic:h
nungen, Bestandteilli"ten mit Kennworten fiir Teil-~ac:hbestellullgen, 

Angahen iiber Kraftbedarf ullll Leistungcl1, die im Banbetrieb im all
gemeinen Hc:hwer Zll t'lTcic:hen sind. Sehr gut sind auc:h die Betriebsregeln, 
die man del' Bestandeskarte (siehe S. 68 und 69) des Kompressors anheftet, 
dem Warter zur Kenntni" bringt und deren Einhaltung man iiberwacht. 

Die Erwiirmung bei del' Kompression bedeutet einen Energieverlust, 
eine hohere 1 nanspruc:hnahme del' }lasc:hine, den Jlehrverbrauc:h yon 
Sc:hmiermitteln lInel die Notwendigkeit standiger Kiihlung. Eine MaB
nahme dagcgen ist die Erzeugung des geforderten Betriebsdruc:kes 
nic:ht in einem Kompressionsyorgange, sondern in zwei Stufen 26). 

Del' theoretisc:he Wirkungsgrad betragt bei einstufiger Kompression 
0,64, bei zweistufiger Kompression 0,72. 

Bei den mei"ten PreBIllftwerkzellgen wird jedoc:h ohne Expam;ion 
gearbeitet. Del' theoretisc:he \Virkungsgrad reduziert sic:h in diesem 
Fall auf O,:{.) bzw. O,:{f). 

Aus dern Dargelegten gcht hervor, daB die Kraftiibertragung mit 
Dl'lIekluft erheblic:he Ulwermeidliche Verluste mit sic:h bringt. Dazu 
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kommt noeh der Druekabfall in den Rohrleitungen, sowie die Undieht
heiten im Kompressor, besonders aber in den RohrIeitungen und in dell 
Luftmotoren. Von vorneherein ist also bei der Druckluftiibertragung 
mit niedrigem Wirkungsgrad zu reehnen und trotzdem kann ihre AIl
wendung wirtsehaftlich sein, worauf spiiter noeh zuriiekgekommen wird. 

Eine andere Art von Kompressoren sind die Turbokompressoren. 
Ihre Wirkung ist eine Sehleuderwirkung, d. h. sic beruht auf einer Cm
setzung von Gesehwindigkeit in Druek. Wurde del' Kolbenkompressor 
auf Seite 86 aIs umgekehrte Kolbendampfmasehine erkliirt, so ist der 
Turbokompressor eine umgekehrte Dampfturhine, daher aueh del' Name. 
Turbokompressoren werden namentlieh fUr groBe Leistungen, daher 
im Bauwesen selten, angewendet. 

Eine andere, ganz moderne Art stellt der Rot at ion s k 0 m p res s 0 r 
dar. Die Wirkungsweise des Rotationskompressors besteht in der 
Abnahme des Kompressionsraumes, del' sieh zwisehen dem Rotor (Liiufer) 
und dem Gehause befindet. In del' Abb. 5 ersieht man das zylindrisehe, 
wassergekiihlte Gehause I, in dem ein walzenformiger Rotor I I exzentriseh 

. . ~ ;. ' 

1 

A.bb. 5. Scherna eines llotationskoJnpressort: 

gelagert ist, so daB mit dem Gehause ein sichelformiger Arbeitsraum 
eingesehlossen ist. In radialen Sehlitzen des Rotors liegell diinne Stalli
lamellen Ill, die bei der Drehung des Rotors dllrch Zentrifugalwirkung 
gegen die Gehiillsewand gepreBt werden und dadurch den ArbeitsI"allm 
in einzelne Zellen unterteilen. Diese ZeIlen verandern sich bei der Rotation 
zwisehen einem maximalen und einem minimalen Volumen, wodllrch 
die einzelnen Arbeitsphasen: Ansaugen, Kompression und Aus
sto13en, zustande kommen. Der VerdichtungsprozeB erfolgt also hier 
auch nach dem Prinzip eines Kolbenkompressors unci man kann einen 
Rotationskompressor clemzufolge als Kompressor mit rotierenden 
Kolben ansprechen. 
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Die Erfahrung hat gelehrt, daB einstufige Kompressoren bis zu 
4 atii mit gutem volumetrischen Wirkungsgrad ausgefiihrt werden 
konnen. Bei groBeren Drucken geht man auf zweistufige Anordnung uber. 

AlIe Aggregate sind mit einer Druckregulierung versehen, die 
bei Erreichung des hochstzuHissigen Leitungsdruckes die weitere Luft
forderung unterbindet; dabei kann der Kompressor mit unverminderter 
Drehzahl weiterlaufen. Die normale Arbeitsweise des Kompressors ist in 
der Abbildung dargestelIt. AlIe unter Druck befindlichen Leitungen sind 
punktiert gezeichnet. Wird nun die obere Druckgrenze uberschritten, so 
werden die Maximal- und Minimalkolben 1 und 2 in die H6he gedruckt, 
und die Druckluft gelangt in den Oltopf 3. Dabei wird das 01 durch das 
Drosse1venti14 in den Zy1inder 5 gepreBt, der Ko1ben 6 gegen eine Feder 10 
angehoben und so das Ausstromventi1 7 geoffnet, wobei gleichzeitig das 
Saugventi1 8 geschlossen wird (siehe Abb. 5). Das Offnen des Ausstrom
venti1s 7 verursacht sofortiges SchlieBen des Rucksch1agventi1s 9 in der 
Haupt1eitung. Auf diese Weise wird der Kompressor auf Leerlauf 
gescha1tet und verbraucht demzufolge nur einen Bruchteil der Energie 
bei VolIast. 

Aus der Beschreibung des Kompressors geht hervor, daB diese 
Maschine ohne Hin- und Hergang, d. h. kontinuierlich, weiters ohne 
Ventile arbeitet und v61Iig ausbalanciert ist. Die stoBfreie Forderung 
erubrigt auch die Einschaltung von Ausglcichskesseln (LuftbehiiJter, 
Windkessel) in der Druckleitung. Ferner gestattet das Feh1en von hin
und hergehenden Massen eine wesent1iche Ersparnis an Fundamenten. 
Die Maschine hat einen ruhigen Gang, braucht nur einen sehr k1einen 
Raum, ermoglicht direkte Kupplung mit rasch laufenden Elektro
motoren und ist aus alIen diesen Grunden, insbesonders fUr fahrbare 
Anlagen, . vorzuglich geeignet. 

Die nachstehende Abbildung zeigt einen fahrbaren zweistufigen 
Rotorkompressor, geliefert fUr ein Bergwerk zum Betrieb von PreB
luftwcrkzeugen (Abb. 6). 

Abb. 6. Fahrbarer zweistufiger Rotationskompressor DEMAG 

Stationare Kompressoren finden im Bauwesen Anwendung in 
Bergwerken, in Steinbriichen und bei aller Art von Stollenvortrieben, 
wobei die Druckluft zum Betrieb von Werkzeugen wie auch zum Trans
port von Flussigkeiten verwendet wird (PreBluftpumpen). 
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Die stets zunehmende Verwelldung von Druckluft bei Tunnel- unrl 
Stollenbauten, Steinbruchfundiernngen und groBen Tief- und Hoch
bauten alIer Art gibt del' heutigen modernen Baustelle neben del' Ans
"tattung mit elektrischer Kraft und Licht das eigentliche Geprage. 
Fiir derlei Baubetriebe werden spezielIe transportable Einheiten her
gestelIt, bei denen del' Kompressor samt Zubehiir auf einem leiehten 
Pl'ofileisenrahmen fundiert wird. Naeh Beendigung del' Arbeit lid3t 
sieh ein sole her Chassiskompressor auf einen Wagen verladen und zu 
einer neuen BaustelIe transportieren. 

Noeh beweglieher sind die fahrbaren Anlagen, bei clenen del' 
Kompl'essor eine noeh gedrangtere Bauform aufweist; hierfiir kommell 
in erster Linie ZwilIingskompressoren vertikaler Bauart, insbesondere 
aber Rotorkompressoren, in Betraeht. Del' Antrieb kann mit Elektro
odeI' Benzinmotoren erfolgen. Derlei Anlagen mussen 8elbstverstandlieh 
lInabhangig von jeglicher Frischwasserzufuhr arbeiten und mussen deshalb 
eine eigene Wasserkuhlanlage fur den KompreflHor und fii]" den Benzin
motor haben. 

Bei fahrbaren Kompres80ren ist die Regulierung womoglieh noeh 
wiehtiger als bei stationaren; sie erfolgt dureh ein Regulierventil, das 
bei Erreichung eines bestimmten Druekes die Saugventilation des KOIll

pressors antomatiseh anhebt, wodureh die Luftlieferung abgestellt und 
die Antriebsleistung tief herabgeHetzt win/. Gleiehzeitig wird dureh das 
Regulierventil PreJ3luft znm Regulator des Benzinrnotors geleitet unci 
dadurch die Spannung einer Regulierfeder so veriinriert, daB die Dreh
zahl des Antriebsmotors sehr verringert wird. \Venn der Luftdrllck 
dann um ein gewisses MaB abgenommen hat, winl automatiflch zuerst 
(ler Benzinmotor anf vone Drehzahl besehleunigt unt! dann (ler Kom
pressor durch Freigeben seiner Ventile wieder in Betrieb geschaltet. 
Bei Antrieb durch einen Elektromotor ist die Reguliernng des ~Iotors 
iiberfliissig und es bleibt bloB bei der Regulierung des Kompressors. Die 
}Iontierung erfolgt entweder auf einem eigenen Fah rgeiite1I, allf Last
auto-Anhangewagen, auf Schnellastautos, bei Gleisstopfmaschillen allf 
Bahnwagen mit Selbstfahreinrichtung, dies aueh bei Grubenkompressoretl, 
wo verlangerte und dabei erniedrigte Typen zur Verwendung gelangen 
(siehe Abb. 6). 

Die pneumatisehe Kraftiibertragung erfolgt dureh PreJ3lllft
rohrleitungen, an die an passenden StelIen SehJauche angeschraubt 
werden, die das betreffencle PreBluftwerkzeug mit Drucklnft flpeisen. 
Fur PreGluftrohre verwendet man zumeist nahtlose /tohre in Fabriks
langen von 4 bis 6,5 m, die gewohnlich nach %" Durchmesser abgestuft 
"ind. Die Hohre haben zumeist gebortelte Enden unrl glatte oder in
einandel' gerlrehte Bunde. Die Verbindung erfolgt dllrch lose ~Flanschen, 
die mittels Gummi- odeI' Pappediehtungen gediehtet und verschraubt 
werden. Die Dimensionierung langerer PreLlluftleitungen winl am besten 
im Einvernehmen mit einem Faehmanne besorgt. Scharfe Knickungen 
uml Kriimmungen sind zu vermeiden. Bei langeren PreBluftJeitllngen 
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sind aueh Kondenswassertopfe einzubauen, um in der Pref3luft 
mitgefiihrtes Kondenswasser abscheiden zu konnen. Die Pref3luftleitungen 
bedingen einen Reibungswiderstand und damit einen Druek bzw. Energie
verlust. AIs Pre13luftschlauche verwendet man Gummischlauehe 
mit Leinenseelen, die auGen noch mit runden oder flaehen Drahtspiralen 
umwunden sind, um sie vor Zusammenpressen oder Knicken zu sehiitzen. 
Besser wird diese Absieht durch eine groGere Wandstarke des Schlauches 
selbst erreieht, wie dies hauptsachlieh bei amerikanisehen Pref3luft
sehlauehen der Fall ist. Diese sind zwar wesentlieh teurer, aber auch 
dementspreehend besser. Man verwendet die Luftdruckschlauche 
gewohnlieh in Langen von 15 m , welehe Lange hinreicht, die erforder
liche Bewegungsfreiheit zu bieten. Bei fahrbaren Anlagen sind die 
Pref3luftleitungen vermieden, und die Anlage arbeitet nur mit Hilfe 
von Schlauehen (Abb. 7). 

Abb. 7. Fahrbare PreJ31uftanlage bei Fundierungsarbeiten. DEMAG 

Das Anwendungsgebiet ist, wie bereits mehrfaeh - erwahnt, auGer
ordentlieh groG, und es gibt heute fast keine Baustelle mehr ohne Ver
wendung von Pref3luftmaschinen oder -werkzeugen. Die Tatsaehe, 
daG es durch Herstellung verhaltnismailig leiehter, daher fahrbarer 
Kompressen gelang, bei Speisung kleiner und kleinster Pref3luftmasehinen 
und -werkzeuge die Handarbeit aueh auf ganz kleinen Baustellen durch 
bessere, rase here und billigere Masehinenarbeit zu ersetzen, ist der Grund 
fiir die ausgedehnte Anwendung der Pref3luft. 
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Die verhiiltnismiiBig niedrigen Wirkungsgrade und die Druckluft
verluste in liingeren Leitungen haben hieran kaum etwas Zll iindern 
vermocht. 

Die Betrie bskosten von Kompressoren hiingen ab von der ~lenge 
cler pro Minute angesaugten Luft und von der GroBe des gewunschten 
Druckes der PreBluft. Das wichtigste Kostenglied ist der Kraftver
brauch; die Angaben in den Prospekten sind mit Vorsicht aufzunehmen. 
Sie sind verschieden, je nach dem, ob Dampf-, Benzin- oder Elektro
antrieb in ~'rage kommt, und bewegen 8ich im allgemeinen fUr Antriebs
kosten in Pf. 3 bis 4 pro 1 m 3 angesaugter Luft, und samtlichc Posten 
1 bis VII der Tabelle auf Seite 81 und 82 ergeben ungefahr Pf. 4 bis 6 pro 1 m3 

angesaugter Luft in der Minute. ~lan findet nahere Daten uber Betrieb8-
kosten, 01- und Kiihlwasserbedarf in dem Seite 58 erwahnten Werke 
"Betriebskosten und Organisation im Baumaschinenwesen" von Professor 
Dr. Garbotz 25) und in anderen Fachbuchern. Nach obigem werden z. B. 
die Betriebskosten fUr einen Niederdruckkompressor von 4 m 3 angesaugter 
Luft pro Stunde ungefahr 60 x 4 x 4,5 = 10,80 Rm oder die Lohnkosten 
fUr ca. 8 Arbeiter betragen. Arbeiten nun mit dieser Kompressoranlage 
2 Arbeiter mit PreBluftwerkzeugen, so muB die Leistung eines solchen 
Arbeiters gleich oder groBer sein der Leistung bei Handarbeit von 
4 Arbeitern, wobei der Vorteil der geringeren Arbeiterzahl bzw. der Rasch
heit noch gebiihrend zu beriicksichtigen ist. 

Pre:f3luftwerkzeuge 

Die Mehrzahl aller PreBluftmaschinen und -werkzeuge beruht auf 
dem Prinzip, daB durch gesteuerte Druckluft in einem Zylinder ein 
Stahlkolben hin- und hergeschleudert wird, der in rascher Aufeinanderfqlge 
vermoge seiner lebendigen Kraft Schlage auf das eigentliche Werkzeug 
ausiibt. 

Pre:f3luftstampfer fUr Stampfung von Beton oder Erde 

In jenen Fallen, wo man heute noch erdfeuchten, stampfbaren 
Beton, Stampfbeton, herstellt, d. i. im Tiefbau bei groBen Massen, 
ist die Stampfung des Betons mit PreBluftstampfern der Handstampfung 
unbedingt vorzuziehen. Man erzielt, ohne daB der Bedicnungsmann 
sich bemiiht, wirkliche Stampfung, was sich in der Erzeugung des Betons 
durch einen groBeren Kontraktionskoeffizienten, in dessen Dichtigkeit 
und Festigkeit kundgibt. Die Stampfer werden im Gewichte von 
7,5 bis 15 kg, mit Flach- oder Rundschuhen hergestellt und haben bei 
Schlagzahlen von 720 bis 300 in der Minute 0,4 bis 0,1j m 3 Luftverbraueh. 
Fur 5 m 3 stiindliche Betonherstellung genugt ein Stampfer. Die Abb. S 
zeigt einen 14 kg schweren Bohler-PreBluftbetonstampfer. Die stiind
lichen Betriebskosten eines solch groBen Werkzeuges sind ungefiihr 
0,75 (CjO, 0,8) x 0,04= 1,44 Hm, d. h. einschlieBlich des B(>dienungs
manneR ungeHihr der doppelte Handlangerlohn. 
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Wahrend ein Mann mit einem Handstampfer bei dauernder Arbeit 
keine hohere Sehlagenergie als 200 Kilogrammeter in der Minute aufbringt, 
kann ein Mann mit einem PreBluftstampfer ohne nennenswerte 
korperliche Anstrengung eine Schlagenergie von 5000 Kilogrammeter 
in der Minute und mehr erzielen. Neben der Vermehrung der Arbeits
leistung wird eine weitgehende Verbesserung der Arbeitsgiite 
erzielt. 

Noch mehr ist dies der Fall bei Erdstampfung, insbesonders bei 
Rohr- und Kanalgraben. Die "bleibende Vermehrung" des Aushubes 

Abb.8 

wird beinahe auf Null verringert, so daB man dessen Ab
fuhr erspart; auBerdem ist ein nachtragliches, lange an
dauerndes "Setzen" des eingefiillten Bodens nicht zu be
fiirchten, so daB man die Wiederherstellung der StraBen
decke sofort vornehmen kann, ohne die lastigen Folgen 
spateren Setzens besorgen zu miissen. In den Bedingnissen 
iiber derIei Arbeiten wird demnach heutzutage iiberall 
maschinelle Stampfung verIangt. 

Abb. 9. Pre13luft-Gleisstopfer "Ingersoll" 

Urn ein Eindringen von Staub oder Sand durch die Stopfbiichse 
in das Zylinderinnere zu vermeiden, sind vor der Stopfbiichse auswechsel
bare Filzabstreifringe angebracht; man achte, daB die Stampfer nicht 
auf die Erde oder den Beton gelegt werden, und reinige sie nach Arbeits
schluB in einem Petroleumbad. 

Ahnliche Konstruktionen werden bei der Bahnerhaltung zum G leis
stopfen verwendet (siehe Abb. 9). 
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Eine auBerordentliche Verbreitung bei Erd-, Abbruch- und Auf
brucharbeiten aller Art haben - nach dem Beispiele Amerikas - die 
PreBluft-Pick- und Schaufelhiimmer gefunden (siehe Abb. 10). 
Der moderne StraBenbau ist ohne sie nicht zu denken. Sie dienen je 
nach Gewicht des Pref3lufthammers und nach Art der Spitze oder Schneide 
des eigentlichen Werkzeuges zum Abbrechen von Asphalt, Makadam, 
Beton oder sonstigem Pflaster. Die SchaufeI- oder SpieBform (Picken-

Abb. 10. PreJ3iuft-Pick- und Schaufeibiimmer "Ingersoll" 

form) aufweisenden Werkzeuge besitzen sechskantige oder runde E i ns te c k
enden, die in die entsprechenden MeiBelbiichsen des Pref3lufthammers 
passen. Bei den amerikanischen Werkzeugen sind sogenannte Vorder
k6pfe vorhanden, an denen der Bund des Stahlwerkzeuges satt aufIiegen 
muB. Haufige Reinigung und richtige Schmierung ist fiir den guten. 
arbeitsfahigen Zustand all dieser Werkzeuge Hauptbedingung. Von 
Zeit zu Zeit ist das Werkzeug zu zerlegen und in ein Petroleum bad einzu
legen; vor Arbeitsbeginn ist der Olbehiilter am Werkzeug zu fiillen, 
was wiihrend der Arbeit ungefiihr zweimal im Tage wiederholt werden 
muB. Beim Aufheben schwerer Pflasterabbruchhammer muB das Werk
zeug sofort abgestellt werden, da sonst Stahlhalterteile und V orderk6pfe 
leicht brechen. Vor Arbeitsbeginn ist der Luftschlauch vorsichtshalber 
zuerst zwecks Reinigung durchzublasen. 

Die W er kzeuge sind aus bestem Stahl, und die von den Liefer
firm en gegebenen Vorschriften iiber Schmieden, Hiirten und 
Nacharbeiten sowie Anlassen der Schneiden sind genau einzu
halten. Zum Schlusse seien derlei Arbeiten an einer BetonstraBe in 
Berlin in Abb. II gezeigt. (Flottmann). 

Solche Betonaufbruchhiimmer k6nnen auch zum Eintreiben 
leichter Spundwandh61zer oder -bohlen beniitzt werden, indem 
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sic mit einer abnehmbaren Kappe ~1ns Stahl verse hen ,verden, die das 
Hirnende del' Hohle umfa13t und ihr Aufi.;ehlei13en verhindert. 

Ein wesentlich griif~eresWel'kzeug, das bereits einen t'fbergang 
zu PreHluftrammen groBen Stile" bedeutet, ist z. B. clef Demag-Union
Ra mmh a III mer. Er wiegt eit. :lOOO kg, hat 200 bis 400 mm Schlaghllb 
lInd verbl'aucht 12 m~ Ansaugeluft in del' JIinllte bei () bis 7 aW Be
triebsdruek. ,le naeh dern Untel'sat7. kann diesel' Hammhammer fill' 
aUe vorkornrnenden Hammarbeiten vel'wendet werden. Die Abb. ]2 
zeigt das Rammen von Lar8R(m-Doppelbohlen. 

A hb. 11. Aufbrcchcn einer Bctollstl'a/3c 

}lit del' Nennung von PreDluftwinden, PreBluftsdH1ufeln, 
Verladevorriehtungen, l\1eiHel- und Niethiin'lmern, PreBluft
dreh bohrm asehinen, Stei nsehleifm aseh i nen und Pre13l uft
Sieherheitssiigen (siehe Abb. 13), Sandstrahlgebliisen und 
Far bs pritza pparaten sollen fUr den Bauingenieur in Frage kommencle 
weitere Ersatzmasehinen fur Handarbeit kurz erwiihnt werclen. ~Pneu
matisehe Transportanlagen (z. B. in Zementfabriken) uncl die soge
nannten Zementkanonen, Torkretverfahren, sind ganze groHe 
Spezialfaehgebiete geworden (siehe S. 191). 

Pref3luftbohrhammer 
Die stiirkste Verwendung im Tiefbau fiudet del' PreI3luftbohr

hammer uud die PreBluftbohrmasehine. Die letztere bildet in 
ihrer Herstellung und in ihrer Verwendung (Tunnel-, Bergbau) ein weiteres 
SpeziaIgebiet,; den ersteren ab er verwendet del' Tiefbauingenieur bei 
del' (jesteinsli:isung jeglieher Art. Er arbeitet nieht naeh clem StoH-

So e s e r, Baub0tr'icbslch,'c 
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bohr-, sondern nach dem Schlagbohrprinzip. Obwohl dieses eine 
weitere QueUe fUr Energieverlust bedeutet, ist seine technische Aus

Abb. 12. Dcmag-Union-Rammhammer 

gestaltung eine so hohe, 
daB seine Uberlegenheit 
iiber StoBbohrmaschinen 
im aUgemeinen und iiber 
Handbohrung im beson
deren, hier turmhoch, 
gegeben ist. Zu dem 
Vorgang des gesteuerten, 
hin- und hergehenden 
Schlagkolbens muB bei 
"Bohrungen" im Ge
stein noch eine drehen
de Bewegung hinzu
kommen, der Bohrer muB 
"umgesetzt" werden, 
damit die Bohrstahl
schneide nicht immer 
dieselbe Linie des zu zer
triimmernden Gesteins 
trifft. Je weicher dieses 
ist, desto haufiger muB 
der "Umsatz" erfolgen. 
Die Steuerung erfolgt 
durch Flatter- oder 
Ventilsteuerungen, bei 
den Hochleistungs
Bohr h a mm er n der De
mag-Ba uart HK durch 
eine Kolbenschieber-Ex
pansionssteuerung (Ab
bildung 14). 

Der Umsatz muB 
durch eigene Umsatz
vorrichtungen auto
matisch erfolgen und 
dies geschieht im allge
memen durch DraIl
ziige amKolben, Sperr
rad und gefederte 
Sperr klinken.Demag 
bringt am Schlagkolben 
selbst nur die Geradfiih
rungsnuten an, wahrend 

die erfahrungsgemaB 
einem hohen VerschleiB 
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unterliegende Drallvorrichtung aus einer hinter bzw. in dem Kolben 
liegenden Drallspindel und einer mit dem Kolben verschraubten Drall· 
mutter besteht. Diese Teile konnen jederzeit leicht ausgewechselt 
werden, wahrend der verhaltnisma13ig teure Schlagkolben weiter beniitzt 
werden kann. Die Krupp A. G. in Essen hat sich ein Deutsches 
Reichspatent gesichert, wonach alle Klinkenfedern fortfallen, indem 
die Umsetzung nicht mehr durch solche Klinkenfedern, sondern durch 
PreBluft geschieht. Der VerschleiB an Sperradcrn und Klinken wird 
hierdurch wesentlich herabgedriickt. 

Abb. 13. PreJ.lluft·Sicherheitssage "Ingcrsoll" 

Das Bohrmehl muD aus dem Bohrloch beseitigt werden, was durch 
die Spiilung geschieht. Die Stahlbohrer sind zu diesem Ende hohl und 
die Luft tritt nach getaner Arbeit an der Bohrstelle aus und blast das 
Bohrmehl weg. Die Bohrhammer selbst besitzen Spiilvorrichtungen 
fiir Luft· oder Wasserspiilung. Die Wasserspiilung geschieht mit 
Hilfe eines axial durch den Hammer gefiihrten eigenen Spiilrohres. 
Die durch die Bohrarbeit frei werdende Luftspiilung reicht bis zu 
Bohrlochtiefen von 3 m im allgemeinen aus. Mit Hilfe eines Dreiweg· 
hahnes und einer besonderen Spiilbohrung ist es moglich, den Hammer 

7* 
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stillzusetzen und das Bohrloch mit Frischluft zu spiilen, wodurch auch 
bei tieferen BohrlOchern das Bohrmehl entfernt wird. 

Eine selbsttatige Schmierung von einer 01kammer aus fiir 
Zy1inder und Umsatzvorrichtung mit andauernd so viel 01, daB die 

Abb. U. Demag-Bohrhammer 

aufeinander gleitenden Teile stan
dig mit einer diinnen Olschicht 
bedeckt sind, muB jeder Bohr
hammer besitzen. Nicht jedes 
01 ist geeignet; die Lieferfirmen 
empfeh1en meistens gewisse Ole, 
die sich fiir die Bohrhammer
schmierung besonders eignen. 

Abb. 15. llohler-Bohrhammer 

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Bohrerhalter zu widmen, 
der mitte1s Ringen, Haltebiigel oder K1appfedern das Einsteckende 
des Stahlbohrers halt, welche Verbindung beim Bohren von tiefen Lochern 
in verworfenem, kliiftigem oder feuchtem Gestein sehr hohen Bean
spruchungen unterworfen ist. Drosselung der Luftzufuhr, wenn derlei 
Stellen angefahren werden, und vorsichtige Sorgfalt, wenn Verklemmungen 
fiihlbar werden, sind trotz der robusten Bauart all dieser Handmaschinen 
erforderlich. Um den Schlagkolben moglichst zu schonen, ist es geboten, 
darauf zu sehen, daB die Bohrereinsteckenden glatte Endflachen 
genau im rechten Winkel und leicht abgerundete Kanten haben. Eine 
schiefe, unebene oder rauhe Flache des Einsteckendes wird bald die 
Schlagflache anfressen und etwa auch Briiche verursachen. Wenn die 
Schlagflache des Kolbens etwas ausgeschlagen ist, muB sie vor weiterer 
Verwendung des Kolbens glatt abgeschliffen werden. 
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Die Anforderungen, die man an einen guten Bohrhammer stcllen 
muB, lauten: 1. hohe Bohrleistung, 2. gute Luftausnutzung, 3. groBe 
Betricbssicherheit und geringer Verbrauch an Ersatzteilen, 4. wenig 
ermudende Handhabung. 

Abb.16. Demag-Bohrhammer mit Halte- und l're/.lluft-Vorschub
vorrichtung 

Die Punkte 2., 3. und 4. beruhen im wesentlichen auf der Bauart, 
3. auch auf der Art des Gebrauches, Punkt 1. hangt ab von der Wahl 
des Bohrhammers, von der Zahl der Schlage, der Umsatze und von der 
Art der Spulung. Die bezuglichen Spezialfirmen, von denen bloB Krupp, 
Demag, Flottmann, Bohler und Ingersoll genannt werden sollen, bringen 
groBe Reihen der verschiedensten Hammer in den Handel. Ihr Gewicht 
schwankt zwischen 11 und 35 kg, am meisten werden verwendet die 
mittleren GroBen von 16 bis 24 kg, der Kolbenhub und Kolbendurch
messer etwa 50 bis 60 mm, die Schlagzahl 1800 bis 2200 je Minute; 
der Luftverbrauch bei einer Pressung von 4 bis 5 atu betragt 0,9 bis 
2,50 m3 je Minute, die Gesamtlange 420 bis 650 mm. Der in Abb. 14 
dargestellte Demag-Bohrhammer ist eine der groBten Typen, der 
in Abb. 15 gezeigte Bohler-Bohrhammer eine der kleinsten. Mit den 
beiden Extremfallen umspannt man die Erzeugung von Bohrlochtiefen 
von 2 bis 6 m. 

Hier soIl noch erwahnt werden, daB die Bedienung der Bohr
hammer je nach ihrem Gewicht und nach der Lage der Bohrlocher 
ein bis zwei Mann erfordert, daB die groBeren entweder durch primitive 
Pfostenunterlagen oder durch Aufbruchstutzen, Spannsaulen in 
Verbindung mit PreBluft- Vorschubvorrichtungen gehalten werden 
(Abb. 16). 

Die Verwendung von PreBluftmaschinen und -werkzeugen ist, 
wie die nur ganz ubersichtlichen AusfUhrungen in diesem Buche zeigen, 
heute eine ganz auBerordentliche und bedeutet Zeit- und Geldgewinn 
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bei geringem Aufwand an Anlagekapital, da die kleineren Typen 
del' stationaren und fahrbaren KompresHoranlagen sowie alle l'reBluft
werkzeuge unter den BaumaHchinen zu den billigsten gehiiren. E,; ist 
im Rahmen dieses Buches unmoglich, Preise hierfiir anzngebcll, mit 
denen mall, yor eine bcstimmte Anfgabc gestellt, etwas anfangen kiinnte. 
Detailstudien und Beratung mit den Fachingenieuren del' Lieferfirmen. 
die haufig eigene Zeitschriften herausgeben, kiinnen allein neben der 
Erfahrung im Einzelfalle wirksame Belehrung schaffcn. Bine cinfache 
Fa UHt- odeI' Bctric bsregel habe ich in groben UmrisHenimmer mehr odeI' 
weniger richtig befunden. Ein PreBluftwerkzeug braucht all Kosten 
per Stunde neben dem Lohn des das vVerkzeug bedienenden Ihbeitcrs 
fur jeden Kubikmeter Ansaugluft, dcn cs in del' Minute benotigt, 
einen Handlangerlohn fur die Betriebskosten 1 bis Vll 
(siehe S. 58) del' AntriebsmaRchine und einen weiteren fur jene 
des Kompressors und deH vVerkzeugeH selhHt. Z. B.: Bin Beton
Htampfer mit 0,;3 m 3 Ansangluftverbrauch je }linllte kostet im Bctricbp 
den Lohn des Mannes am Stampfer und je einen halben fiir die Antriebs
maschine und fur den Stampfer; die Leistung ist sicher noch besser 
und zuverlassiger als jene von funf bis sieben ::\'lann (siehe S. 94); oder: 
ein Bohrhammer groBter Type mit 2 m 3 Ansaugluft je ::\1inute erfor<1ert 
an Betriebskosten neben den Lohnen Yon zwei Bedienungsleuten noch 
2 x :2 ~ 4 weitere, zusammen also sechs Stundenlohne. Die Leistung 
eines solchen Hammer>; is!' von der Zeit llnd Anstcllungsmoglichkeit 
abgesehen, vielleicht jene yon 10 bi" 20 Handmineurpartien, d. i. 20 bis 
40 l\lineuren. 

Die Leistung eines Arbeiters bei andauernder Arheit iHt nicht hii}w)" 
als \ro Pferdekraft odeI' 220 Kilogrammeter in del' Minute. Auf diese 
geringe Leistung war man bei den Arbeiten des Brcchem;, BohrenR une! 
Stampfens bis vor kurzem angewiesen. Im allgemeinen wcrden in PreB
luftwerkzeugen 20 bis 30% del' ZUlll Betrieb des KompreHsors notigen 
Energie nutzbar gemacht, d. h. ein leichteH PreBlufthandwerkzeug, 
das zu seinem Betrieb eine Kompressorleistung yon [) Pferdekriiftell 
erfor<lert, gibt dem Arbeiter die }Ibglichkcit, eine Schlagenergie 
Yon 1 bis 1 12 Pferdekraften (4000 bis 6000 Kilogrammeter in del' Minute) 
zu leisten. Dies bedeutet 20- bis 30fache Steigerullg del' bei Handarbeit 
mbglichen Leistung. 

"Die Seele des PreBlufthammers ist del' Bohrer" sagt cin Sprllch 
des Bohrtechnikers. Del' Bohrer besteht aus dem Bohrerschaft, 
4-, 6-, 8kantig, seltener runel, mit dem Einsteckende an dem einen, 
del' Bohrerschneide odeI' Krone an dem anderen Ende; die Lange 
des Bohrers ist abhangig Yon del' Bohrloehlange. 2\Ian yerwendet 
praktischerweise fur die Erzeugung tieferer Locher einen "Bohrersatz·', 
bestehend aus mehreren, je ca. 20 bii:l 30 cm abgestuft langer werdenden 
Bohrern von 60 cm aufwarts bis zu 600 cm. Dies geschicht, weil die 
Arbeit mit einem die jeweilig erreichte Lochtiefe nur wenig uber
schreitenden Bohrer leichter ist, weil man Bohrloch und Bohrer allmahlich 
enger machen und weil man die durch 1'\achschmieden del' abgearbeiteten 



Preflluftbohrhammcr 103 

Einsteckenden und Schneiden sich verkurzenden Bohrer bis auf 60 cm 
herunter in einen "Satz" einreihen kann. 

Das Nachschmieden der Bohrerschneiden und der Einsteck
enden muB rechtzeitig geschehen. Die Spezialfirmen Demag, Flottmann, 
Ingersoll usw. erzeugen eigene PreBluft-Bohrerscharfmaschinen, 
mit denen ein geubter Mann bei Unterstiitzung durch einen Feuer
burschen bis zn 60 Stuck in der Stunde schmieden kann (siehe Abb. 17). 

Abb. 17. Flottmannsche Bohrerscharf- und Stauchmaschine 

Fur ansteigende oder solche (kurze) Locher, wo das Bohrmehl 
(Schmand) von selbst herausfallt, verwendet man Voll bohrer; fUr 
waagrecht oder leicht geneigte (saigere) BohrlOcher namentlich in hartem 
oder sprodem Gestein verwendet man Spiral- oder Schlangenbohrer, 
bei denen die durch das Umsetzen des Bohrers (in richtigem Sinne!) 
gedrehte Spirale die Herausschaffung des Bohrmehles besorgt. In allen 
Fallen, wo Luft- oder Wasserspulung (gegen Staubentwicklung) notig 
wird, muB man Hohlbohrer verwenden. 

Die Qualitiit des Bohrstahls und die Form der Schneide 
wird durch das zu losende Gestein bestimmt. Die am haufigsten ver
wendeten Schneidenformen sind in der Abb. 18 dargestellt. Die Schneiden
breite 8 ist ca. 5/3 bis 2 d, wenn d der Bohrerdurchmesser ist, damit der 
Bohrschmand auch bei abgenutztem, verschmalertem 8 noch Platz 
zum Herausschaffen habe, und der Bohrerschaft an der Bohrlochleibung 
nicht reibt oder sich verkeilen kann. Die MaBe von d fUr Handbohrung 
sind 20 bis 25, bei Maschinenbohrung 20 bis 35 mm, 8 im letzteren Falle 
32 bis 48 mm. Urn eine gleichmaBige Abnutzung zu erzielen, ist die 
Schneide parabolisch oder kreisfOrmig konvex gekrummt. Die "Scharfe" 
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del' Sehneide wird durch < a bestimmt, sie sehwankt von 30 0 bei miIdem, 
bis 70 0 bei festem Gestein; bei sehr weichem Gestein wird die sozusagen 
mathematisehe Seharfe del' Schneide an del' Spitze des < a "abgesaumC. 
Das MaD 0 - in der Halfte der Zuspitzung des Bohrers gemessen - die 
"Fleisehstarke" , muD bei festem Gestein groDer aIs bei mildem seill. 
Die eigentliche Schneidenhohe (J betragt 8 bis 10 mm (Abb. 19). 

Z·Schneide Einfaehc 
iII eil3elsehneidc 

Ab". 18 

Iloppelte I~reuz- J{ronen-
Ill cil3clschnPill c schneide 

Die Skizze I 
mildes, die Skizze 

steUt eine "abgesallmte" Bohrmei13elsdlJH:~ide fiir 
II eine Schneide fur schweres Gestein dar. 

d 

Die gewohnliche oder doppelte MeiBeIsehneide 
war bei der Handbohrung fast immer verwendet. 
Die KreuzmeiBeIsehneide unterstiitzt das Umsetzen 
und verkeilt sieh in kluftigem oder stark in del' 
Harte wechselndem Gestein nicht so leieht. Rei 
der Z-Sehneide arbcitct sich die Brcite.9 am Rande 
am wenigsten ab, sie wird fur Maschinenbohrung 

/(~O" deshalb am liebsten verwendet. Eine KorgfiiItigr 
.£ J£ Herstellung erfordernde, aber sehr widerstands-

Ab". 19 fahige Sehneidenform besitzt der Kronen- oder 
KoIbenbohrer. Bei BcsteUungen von Bohrern muD 

man angeben: das Hammersystem, fur das die Bohrer bestimmt sind, 
die Gesteinsart oder die Stahlqualitat, StahlprofiI und Starke, Nutzlange, 
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Sehneidenform, :Form, Lange und Starke des Einsteckendes, bei Schlangcn
bohrern: ob reehts oder links gewunden. Zur Stauehung des Ein
steckendes oder zur Scharfung der Schneide bedarf man entsprechender 
Gesenkfutter fur die Scharfmasehine. 

Schneidenbreiten konnen in der Regel bei mildem bis mittel
hartem Gestein auf Grund obenstehender Tafel uncI obenstehender 
sehernatiseher Skizze (gultig fur Bohrer naeh Staffell) bestimrnt werden. 



Dus L6sen und Laden 11)3 

Fur harte und sehr harte Gesteinsarten ist die Schneidenabstufung 
anders. 

Ireiteres, insbesonders uber Anlage, Weite und Tiefe der BohrWcher 
fallt Rehon in dus Spezialgebiet der Gesteim,bohrtechnik. 

V. Die Forderung von Massen, insbesondere von 
Bodenarten; Erdarbeiten 

Das Losen und Laden 

Das Fordern von Bodenarten geschieht mit zweierlei Bestimmungen: 
1. Zur Gewinnung des Raumes, und zwar a) endgultig, wie bei 

Eisenbahneinsehnitten, Stollen oder Kelleraushuben usw., b) voruber
gehend. wie bei Rohrgraben, Fundamentaushuben usw. 

2. Zur Gewinmmg der Bodengattung selbst in Form von Erde fiir 
Darnrnschuttungen, Sand, Kies, Sehotter fiir }Iauerungs- oder Beto
nierungs-, Stein fiir l\Iauerungsarbeiten. Beide Zweeke konnen auch 
vereinigt sein und wirken sich dann gunstig fur die Baukosten aus, wenn 
man z. B. bei Herstellung eines Fundamentaushubes Sand und Kies 
flir Betonierungszwecke gewinnt. Solch ein Fall kann auch bestimmend 
fur die Wahl des Baugrundes sein (siehe S. 212). Bei der Losung von 
Stein ist die Vereinigung beider Zwecke im allgemeinen nicht von Vorteil, 
d. h. die Losung des Steines, urn Raum zu gewinnen, erfolgt naeh anderen 
Gesichtspunkten als jene, um den Stein als Mauerstein zu gewinnen. 
Hochstens kann ohne Rucksicht auf die GroBe der Zertrummerungs
produkte gewonnener Stein bei richtiger Zerkleinerung unci Sortierung 
zu Betonierungszwecken verwendet werden (siehe S. 128). 

In beiden Fallen der Zweckbestimmung der Bodenforderung kommt 
es darauf an, den Boden nicht bloB zu lockern und zu Wsen, sondern 
auch von seiner bisherigen Verwendungsstelle wegzubringen, d. h. zu 
transportieren oder zu verfuhren. 

Das einfachste Handwerkzeug, das fur leichte Bodengattungen 
das Liisen und das Fordern unter einem besorgt, ist die Schauf81, wohl 
eines der altesten Werkzeuge. Interessant ist, daB der Begrunder der 
modernen Arbeitsuntersuchung, William Taylor, obwohl }iaschincn
ingenieur, dem Schaufelwurfe eingehende Studien gewidmet hat. Er 
kam zu dcm eigentlich selbstverstandlichen Schlusse, daB die GroBt' 
eint'r Schaufel von dem Gewicht abhangt, das der Schaufelinhalt besitzt, 
daB also Schaufeln fur Koks, Kohle, Schnee und verschiedene Erdarten 
verschieden groB sein musscn. Er fand, daB eine Schaufellast von 9 kg, 
das sind ca. 5,8 1 Sand, fiir erstklassige Arbeiter die beste Leistung dar
stelle. Max Mayer 21 ) findet als ubliche Schaufellast unter unseren Ver
haltnissen 5 bis G kg, das sind 3 bis 4 1 Sand. Ein und dieselbe Schaufel 
faBt am meisten Sand, dessen Boschungswinkel ungefahr 45 0 ist, weniger 
Kit's, Schotter und noch weniger schlammigen Boden. 

Tay 1 or fand, daB fur einfache Sandwurfe alle 7 Sekunden ein 
Schaufelwurf mit 4,5 1 Inhalt zweckmaBig erfolgen konne. Hieraus 
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wUr<le sich fUr 1 m 3 BefOrderung durch Schaufelwurf cine reil10 Lcii'ltuugs
zeit (L Z) yon 25 :'!Iinuten ergeben, die, durch Stiirungpn, 1{llhepaUSell 
und i'lonstige Umstande urn ca. 30'/0 erhoht, die Ge:.;amtzeit (U Z) rnit 
32 l\Iinuten/m3 ergibt. Eine solche Leistung wird man z. B. erzielen, 
indem man Sand yon einem Haufen nimmt und gegen ein Wurfgittpr 
wirft. Diese Leistllng ist eine fiir den Durchschnitt sehr hohp. Sie ist 
im aIlgemeinen kaum zn erreichen. Umgpkehrt kann sie anch noch 
gesteigert werden, wenn z. B. von soIcher Arbeit del' Arbeitsfort8ehritt 
einer ganzen Gruppe abhangt, wie beimEinschaufeln vonKie8 ineine:\Iiseh
mm;chine, werm diese Arbeit immer durch Pam;en unterbroehen ist, odeI' 
wenl1 durch Unterlegen van Holz odeI' Blech die Schaufelung erleichtert winl. 

~aeh Taylor bzw. }Iax :\Iayer kann man annehmen: 
Sand aufs Fuhrwerk laden ............ 25,8 min/m3 GZ 
Kies aufs Fuhrwerk laden ............. 38,6 GZ 
Sand vom offenen Platt,vagen ohne Seiten-

bretter mit del' Schaufel herunkr-
ran men ............................ G,:l LZ (dazu 

Kies odeI' Schotter vom offenen Platt
wagen ohne Seitenbretter mit del' 
Schanfel herunte'rranmen ............ 9,6 

Sand \-om Wagen auf Haufen odeI' in 
Behiilter hochwerfen ................. 16,4 

Kies odeI' Schotter vom \\Tagen auf Hallfen 
odpr in Bchiilter hoehwcrfcn ......... 24,:3 

Sand in die Schiebkarre einschaufeln ..... 8.8 
Kics odeI' Schotter in die Schiebkarre ein-

sehaufeln .......................... 12,3 
Sand in Schmalspurwagen einschaufeln . 19,4 
Kies odeI' Schotter in Schmalspurwagen 

einsehaufeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24,0 
Beton ,"on del' Plattform in Schiebkarren 

schanfeln .......................... 19,0 
Beton \-on del' Plattform in \Vagen 

schaufeln .......................... 27,0 
Beton von del' Schiebkarre in die Schalung 

LZ( ~ , 

LZ( 
" 

LZ( 
" LZ( 

LZ( 
" LZ( 
" 

LZ( 
" 

LZ( :) 

LZ( 
" 

:{O':,,) 

:30%) 

:30 ( 0 ) 

:30 ( 0 ) 

.")() O~,) 

;')0'\,) 
;'jooo) 

;30 0 ;,) 

:WO,,) 

:30':0) 

von Brustungswanden schaufeln ..... 39,5 LZ ( " 30(0) 
Bei dem Gewinnen von Bodenarten rechnet man das Losen <lps 

Bodens unci einen Schaufelwurf bis 2,5 m \Vcite odeI' bis 1,50 m H6hp 
in einem Preis. 

Die Bodenarten werden fur die Losung und das Laden Howie VerfUhren 
nach in Betracht kommenden Eigenschaften unterschicclen und eingeteilt. 

Die deutschcn Normen fUr Erdarbeiten, DIN. IH62 unterscheiclen 
im Punkt 1 unter den Buchstaben a bis e fiinf Bodenarten; 

a) schlammiger Boden, Triebsand - nul' mit Schopfgefiif3en zn 
bescitigen. Hieruber lass en sich keine allgemeinen Angaben machell. 

Die Bodenarten unter e) Felsen - "nur durch Sprengen mit Spreng
"toffen losbar - mit Boschungswinkel bis zu 90 0 ", soIlen, als nicht 
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eigentliche l~rdarbeiten betreffend spiiter unter FeIsarbeiten besonders 
behandelt werden. EH verbIeiben also dip Gattnngen b, e unt! d, die 
Icichter, mittlerer nnd fester Boden genannt werden. Rziha, del' Alt
meister del' TunneIbaukun;.;t. unterscheidet die KIassen 1 bis IV, worin 
IV die derzeit ausgesehiedenen FeIsenartcn darstellen. 

Die naehfoIgencle Tabelle "eber Gewinnnng von Bodenarten" 
fiihrt 80wo111 die enterscheidung naeh DIX. H)(i2 als naeh Rziha auf. 

Diese Tabelle fiihrt die Gewinnungszeit, und 7:war aIs (iesamtIeist,ung 
(GL) in Stunden pro I m3, ferner die Menge Knbikmeter in aeht 
Stunden an. 

Derlei Ilngabcn sind nul' riehtunggebend und bedeuten Ilur eincn 
DlII'chsehnitt, del' fUr den Einzelfall dureh persiinIiehe Brfahrung odeI' 
dureh Erprobung seine Hichtigstellnng erfahren wirel. J m allgemeinen 
wirel man Iieber weniger Leistung als mehr rechnen. Erdarbeiten iiber
haupt miissen alH das riRkanteste Gesehiift bezeichnet werden, und es 
sollten deshalb immer Bohrlcieher, noeh besser Probegruben vorhanden 
;;ein, damit man "ich nm del' Bodenart durch Einsieht uberzeugen konne. 
Siehe Seite 212 unci Seitc 246 unci 252. Der Leistungsaufwand 
del' Tabelle h/1 m 3 i8t bei nassem Boden trotz Wasserhaltung und be
sonderer Vergiitung derselben in der Kategorie b um 2;)~S. in del' Kate
gorie e um 20%, in del' Kategorie d und In b urn l;i()~ Zll erhohen. 

Die obigc Einteilllng beriicksichtigt allch nUl' auf Grun<1 del' ge;J
logischen Heschaffenheit. den Zusallllllenhang, die Hiirte, Fe"tigkeit 
unel Ziihigkeit des Bodens. Die Art des Aushubes ist noeh nicht 
beriicksichtigt. Sehr flaehe oder geometrisch genaue Anshiihe kOllunen 
deshalb um 10 hi,; 20';;) teurer. In engen BaugI'uben mit del' kIeinstell 
Breite Yon O,gO rn sinkt die Leistung um 30 bis 40,/;). 

Die in del' Tabelle '1ngegebenen '}Iengen betreffen den gewachsenpn 
Boden. Das Losen ergibt eine AufloekeI'ung und damit einen gI'oBeren 
Rauminhalt deI'selben 2\Iasse. 

Del' AufJockerungskoeffi7:ient ist. in del' yorletzten KolollllP dcI' 
TabP1jp in 1'1'07:entcn angegehen. Diese Auflockerllng nirnmt. mit der 
DancI' odeI' <lurch kiinstliche Einwirkllng, wie Befeuchten, Dberfahren, 
Stampfen, ab. Sic wiI'd deshalb als yoI'iibergehende AuflockeI'ung be
zeichnet. Die Ziffern der letzten KoIollne geben die blei bencle Auflockerung 
all, wohei obige Einwirkungen zusammen berueksiehtigt sind. Diesen 
Ziffern ist nul' einc Rehr allgemeine Bedeutung beizumessen, cla sie sehr 
beeinflnBbar sind und im Falle Stampfung mit PI'eBluftwerkzeugen 
(siehe S. 91)) bis auf dic H iilfte verringert wel'den konnen. 

BodenfOrderung 
Erdtransporte gehoren zu den wiehtigsten BauaI'beiten, wie ja die 

BauaI'beiten iiberhaupt zu einem GI'oBteile Transportarbeiten darstellen. 
Die folgenden AusfUhI'ungen geIten sonaeh sinngemiiB nieht bloB fill' 
den Transport von Bodengattungen aller Art, sondeI'n VOll sonstigen 
Baustoffen, wie Ziegel, Zement usw. 
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[Jodpnfiirderung IOn 

Fiir Hodengattungen jst del' einfaehste Transport, \vie bereits oben 
gesagt, del' Sehaufelwurf, der mit 2,5 m \Veite oder 1,50 m Hohe im 
Dnrehschnittll begrenzt ist. .Teder weitere Sehaufehvurf von del' ange
gebenen "'-eite odeI' Hohe erfordert einen Leistungsaufwand von 0,9, 
1,3 und 1,fl h/m3 fur die Bodengattungen b, c und d. 

Diesel' verhiiltnismii13ig bedeutende Anfwand hegrenzt die 'Virt
schaftlichkeit des Schallfelwllrfes auf hochstens zwei Schaufelwiirfe 
in der Horizontalen und hiichstcns vier in del' Vertikalen. 1m letzteren 
Falle treten Aufziige, im ersteren Falle die Schiebtruhe al" niiehstbilliges 
V erfiihrungo;;mittel auf. 

Del' Schiebkarren (Schubkarren, Scheibtruhe) 

In Holz, EiRcn odeI' in ciner Vcrbindung von beiden am;gefiihrt, 
ist del' einriidcrige Schie bkarren ein sehr altes Baurequisit. Sein 
T nhalt schwankt gestrichen voll von 50 Ibis 70 1 und gehiiuft geladen 
bis 100 I Sand. Naeh einer Faustregel kann man sagen, da13 20 Schaufeln 
einen Schiebkarren voll und 20 Schiebkarren 1 m 3 gewachsenen Boden 
ergeben. 

~euestens wird das Rad auch dureh eine "Ranpe" ersetzt. Hesser 
ist es jedoch, dem Schiebkarren einen 4 cm starken und ca. 30 cm breiten 
Pfosten, Fahrdiele, als einfachsten Gleisweg zu geben. Del' Nachteil 
des Schiebkarrens ist del', da13 ein Teil seines Eigen- und Ladegewichtefl 
von dem Bedienungflmann mit Hiinden getragen werden mu13. 

Del' zweididrige Karren (Japaner) 

Del' zweiriidrige Handkarren mit zwei groBen Riidern und einem 
Kasten von del' Form eines liegenden Halbzylinders (s. Abb. bei Tab. 3) 
vermeidet den letzterwiihnten Nachteil des Schieblmrrens. Er bedarf 
allerdings eines Bohlcnweges von mindestens 1,2 m Breite. Nach den 
in Ostasien sehr gebriiuchlichen iihnlichen }<'ahrzeugen wirel diesel' Karren 
auch kurz J a panel' genannt. Del' 1nhalt solcher Karren ist 100 bis 
3001. Die wirtschaftlichsten Gro13en sind 150 I mit eincm, und 300 I 
Fordcrinhalt mit zwei }lann Bedienung. 

Del' Schiebkarren und del' Japaner vermindern durch ihre Riider 
die Reibungsarbeit derart, daB zu deren Uberwindung nul' verhiiltnis
mii13ig geringfiigige Kriifte notwendig sind; treten Steigungen auf, so 
vergro13ert sich durch die Hubarbeit diese Transportarbeit, und zwar 
se hI' betriichtlich und urn so mehr, je gro13er das Gesamtgewicht des 
Transportmittels ist. Es sinkt sonach die oh ne besondere Vorkehrungen 
zu bewiiltigende Steigung mit der wachsenden Gro13e des Transport
mittels. Sie betriigt z. B. bei einem Schiebkarren maximal 8 bis 10%, 
bei einem Japaner nul' me hI' 2 bis 3 %. Letzterer ist iiberhaupt am besten 
auf direkt horizontalen Bahnen zu verwenden, wie dies bei alien Geriisten 
im Hochball del' Fall ist. 
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Zur Berechnung del' Transporte dient die sogcnannte Z e i tf or rn e 1: 
21+h'8 . t cc= ---- ---- Ta 

I.' 

hicrin ist del' l"orderwcg, 
h die Gesarntsteigung in }Ietern, 
8 em Steigungszuschlag fUr jcden ::\Ieter Steigllng, 
v die Fahrgesch windigkcit pro Sekunde und 
a eine koustante, ab er fur die v('I'schiedenen TranHport

mittel vCI'Hchieclene (i-roGe fur den Aufenthait beim An
schieben, "Gmkippen, Entleeren und Fiillell. 

Fuhrwerk 

\Vahrend Sehiebkarren llnd .Japaner \TOU }Ienschenkraft bedient 
werden, wird die niichste Stufc VOll Tram;portmitteln <lurch Pferde
karren dargestellt. 

}lan verwendet den zweiradrigen, mit eiuem Pferd bespanntpll 
Karren (C a b), wo gewiihnlich zwei Karren dnreh einen Kutscher ge
leitet werden. Man reehnet im allgemeinen den Inhalt eines Cab rnit 
einem Drittel Kubikmeter Boden im gewachsenen Zustande. Derlei 
Cabs nehmen auf kurzen Strecken noeh 10 bis 12% Steigungen, "ie 
werden de;;halb aueh heute noch fiir den Transport von Kellerautihiibcn 
l111d ~i.hnliehem verwendet.. 

Das zweiRpiinnige Pferdefuhrwerk (TI'llhenwagel1) befiiI'dert im 
allgemeinen 1,4 m 3 Sand odeI' Kies. Auf guten Htiidtischen StraHen 
vel' wend et man heute Fuhrwerke mit dem Inhalt eillcr sogl'lHulllten 
Doppelfuhre von 2 m 3 • 

Die ortlichen Versehieclenheiten sind bedeutend unel mussen von 
\'()rneherein berucksichtigt werclen. Die Gesehwindigkeit von solehen 
FuhI'werken ist 0,2;'5 h fur 1 km, del' maximale \Veg, den <1;1S Pferd dureh
~ehnittlieh mit dem Last- odeI' Leerfuhnwrk in aeht Stunden zllriick
zulegen vel'lnag, ist 28 km. 

Anf gI'o/3PI'eu Baustellel1 veI'wendet man, wellll die Stral3enn'r
hiiltnisse es erlauben, als Fuhrwerke anch Lastkraftwagen (Last
automobile). Hieruber allgemeine Angahen zu maehen, ist unmoglieh. 
Die Lieferfirmen geben als MaGstab fur den Leistungsaufwand entweder 
den Benzinverbraueh pro 100 km odeI' aueh bei Beriieksiehtigllng del' 
gesamten Kosten 1 bis VU (siehe S. li8) die Kosten pro Tonnellkilo
meter an. In beiden Fallen wird man gut tun, diese Angaben einer kri
tisehen Prufung zu unterziehen; del' Preis fUr den Tonnenkilometer 
ist naturlieh auGerordentlich sehwankend nach den heiden Faktoren 
dol' befCirderten Lasten und del' zuruckgelPgten Kilometer. Es werden aueh 
verschiedene Ziffern heranskommen, wenn man die durehschnittliehe 
.JahresleiHtung eines Lastkraftwagens ermitteit, bei del' er nieht immer 
znr Giinze beladen ist unci an verschiedenen Tagen verschiedene \Vege 
zurueklegt, odeI' wenn man in einem vorliegenden Falle, z. B. bei einem 
Erdtransporte. die Beforderullgskosten des stets yolllwiasteten Wagons 
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anf eltJer ganz bestimmtcn Streckc ermittelt. 1m letzteren Falle ist 
naturlich tUicksieht darauf Z11 nehmen, ob der L~1stkraftwagen nach 
Beendigung der bctrcffenden Arbcit sofort vollige oder tcilweise \ViedeI'
n'I'wenrinng finden kann, oder ob dies nicht moglich ist, weil dann die 
Betriebskmten der Punkte I, II lInll III der Tabelle ,Hlf Seite 81/82 ent,
spreeheml erhoht werden mussen. 

Forderung auf Schienenbahnen 
Die rolknde Hadreibung auf eisernen Schienen iHt wesentlich geringer 

al~ jene auf hob:crnen Gleisbahnen und man verwendet deshalb fur 
grijHere '1'ransportleistungen Schienenbahnen, Bau- oder Feld
bahnen. Die Schienen werden in Liingen yon [) bi,; 6 m und in vcr
schiedenen Profilen erzeugt; nmn gibt als ChaI'akteristik entwedcr die 
Schienenprofilhiihe odeI' be,,:-;er das Gewicht pro 1 m' an. 

Dm; (lewicht del' Sehicne bzw.ihr \Viden;tandsmoment hiingt 
ab von den grol3ten auftretenden Aehsdrueken und Yon del' Entfernullg 
der Seh wellenlagcrung. Die leiehteste Schiene, Grubensehiene, hat ein 
Gewieht von:) kg/m' und wiI'd zumeist in Bergwerken bei ;-;0 em Sehwellen
distanz und leiehten FordeI'wagen (Runte) yerwendet. FiiI' leiehh' Ba,ll
arbciten geniigt ein Sehienengewieht yon 7 kg/m', wohei die Sehwellen
entfernullg auf 80 cm gei-iteigert werden kaHn. 

Fiir:\Iaschinellbetripj) mit leic-hten Benzin- odeI' kleinsten Dampf
lokollloti v('n bcniitigt man ein Sc-hienenprofil von mindestens 10 hi" 
12 kgm'. l<\ir grijBere Lokomotiven entspI'echend mehr. 

:\Ian winl im allgemeinen gut tun, "ieh aut ein gewisse,; mittlcre;.; 
Schienenprofil zu standardisieren und hicrzu ist das Profil yon 10 kg/m' 
das geeignete, weil es lVlotortrallsport, ja schon leichten Lokomotiy
transport bei etwaiger geringerer Sehwellenentfernung crlaubt. Da,; 
geringfiigige :\Tphrgewieht iiber flas notwpndigp Gewieht fUr Pferdc- odeI' 
'\Iell~chellzllg kOllllllt nicht ill Betraeht, 

Die S pur wc i te YOIl derlei Bau]mhnen i:-;t in Bf'rgwerkpn ;50 cm 
(Grubenbahnen), im Baubetrieb im allgemeinen GO eIll, 76 cm, DO cm, 
100 cm odeI' auch Normalspur. lm allgemeinen werden die Spuren von 
no und 7f) cm am hiiufigsten und jene "on 60 cm wohl aln aUermeisten 
angewPJl(let. Die Spurweite wird durch die GrijHe del' Transport- und 
del' huglllittd bestimmt. Als Sehwellen yerwendet man im einfaehstcn 
11'a1le runde, bes,;er aber aut zwei Seitpn ebene Holzer, normalerweise 
Xadelholzer, "dtener aber dauerhafter, Liirche oder Eiche. Die Sehwellen
liinge muB mindestens O,:W m mehr bdragen als die Spurweite. Die 
Bcfestigung del' Schienen auf den Sehwellell erfolgt in iiblieher Weise 
dureh geschmiedete odeI' gepreJ3te Sehienenniigel, die StoBvcrbindung 
del' Schiencn mit Lasehen und Laschensehrauben odeI' Bolzcn. 
:\Ian ncnnt diese Verbindungsmittel einschlieBlich der Schienennagel 
Kle i Il ma teri a I, und dessen durehschnittlieher Bedarf betriigt ungefiihr 
0,2 des Sehienengewiehtes. 
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Die naturliche Abnutzung des Schienenmaterials ist im Jahre 
mit 10%, jene des Kleinmaterials und der Schwellen mit 50% an
zunehmen. Die Kosten fiir diese Amortisation, Verzinsung des Anlage
kapitals und Erhaltung, wobei man 2 Mann fUr 500 m' Gleise rechnet, 
betragen Pf. 4 bis 5 pro I m' Gleise und Tag. Weichen oder Drehscheiben 
erhohen je nach ihrer Anzahl diese Kosten um einen halben bis einen 
ganzen Pfennig. 

Die Fahrmittel werden Hunte, Rollwagen, Kippwagen, Mulden
oder Kastenkipper genannt. 

Die nachfolgende TabeIle gibt einen Uberblick uber die GroBen
und InhaltsmaBe der gebrauchlichsten Typen von Mulden- und Kasten
kippern und zum Vergleich dazu auch jene von Japanern. Zumeist 
verwendet man fUr Bauten durchschnittlicher GroBe Muldenkipp
wagen mit 60 cm Spur, 0,75 m3 Inhalt, worin gehauft ungefahr 1m3 

oder gewachsen 0,75 m3 hineingehen. Fur groBere InhaIte verwendet 
man Kastenkipper, wie in der Tabelle dargestellt. Noch groBere 
Fassungsraume mit Stirn-, Boden- oder Seitenentladung betreffen bereits 
Spezialgebiete. 

A B 

(' 

Abb. 20 

Tabelle 3 

d i I g~~f~ht 
rund kg 

h 

A 1,25150015001560 600 145013221600 2100 2400 1760 SIO 
1,50150016001600 760 14S0 13571600 2230 2530 1720 960 
2,001500 1750650 600 17S0 1430 SOO 2600 - 1740 1350 

- - - - - IS50 - 2900-

B 0,50 1250 1090595 500/600 1010 960
1
500 d 500= 1650 d 500=2170 1310 300 

d 600= 1690 d 600=2190 
0,7514401250710500/600 113510S5

1
525 d500=IS20 d500=2340 1510 340 

d 600= IS57 d 600=2360 

500 60014501----- 1000 7001 - 1300 - 900 100 C 0,10 
0,20 
0,30 

600 7005S0 -- 1000 745 - 1300 - 1000 125 
600 9001700 - 1000 SOO - 1300 -- 1000 140 
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Del' rollende Radwiderstand bei derlei Schienenbahnen i8t im all
gcmeinell 1 von 100. Ein Mann, del' dauerlld und durchschnittlich 
1.") kg Zugkraft lei:-;ten kann, kann de8halb 1500 kg schieben, und dies 
ist das Gesamtgewicht del' eben erwahnten gebriiuchlichsten Type des 
}Illldenkippers mit :14 m 3 [nhalt. 

Da da,; Geleisc nie viillig gerade unrl vollig horizontal ist, wird 
man zwpj Mann fiir cinen Kippcrschuh rechnen, wobei man dann wohl 
auch Steigungen bis Z1l :3°" uberwinden kann. 

Bei Pferdebctricb geht man von del' Zugkraft cines Pfercles a1l8, 
dip auf die Dauer 75 kg betriigt; man wurde deshalb auf flinf oberwahnte 
Rollwagen kommen odeI' aus den eben erwahntcn Grunden hochstens 
auf vier. Bei Steigungen von 2% zieht ein Pferd mit Sicherheit nul' mehr 
drei, bei Steigungen von 3 % nur mchr zwei unci bei Steigungen von 
4- bis 6 % nur mchr einen \Vagen. 

Tabelle 4. Inhalt 1Ind iVerte uer Zeitformcl (Seite 110) bei den 
gebrilnchlichsten Fiirdergef!1l.len 

Inhalt Inhaltiu Inax. 
Fiirderart in Sehieb- v a 8 Steigung Amnerkullg 

Litmn karren mjsek sek III m in 0' 
0 

i 
I 

6012-301 
griil.ler Illit I 8 

l. Sehiebkurren 75 j 1 I O,SO I 10 wachsender I 

I I ___ 1_' I Steigung ___ -_. ------ --_ .. 
2. .Japaner 150 2 L O,ROJ~O,_ 15 r 2-3 

-- ._- - ---- ----,-----

! !~20i 
I Bei mittlerem I 

:l. ( 'ab 450 

I 
6 I 1,00 

1' : 
12 

I 

10-12 Boden, Ladezeit, 
2 Mann 8 min. 

--._-- - ----- --------- -- -- '1 4. :\1u luenki pper I 

I 

'I i 

I :lROI 
I 

I': erst naeh 10/ 
lIlit l\Ieuscheu· 900 12 0,90 SO 3 10 

Zllg', gehiillft 
I 

1 

Steigung 
-- ---------- --- . - -----,-- _. 

-------~ ---
1 

1 8 erst, nueh 20/ 
'0 

5_ .\J 111 d(' Ilk I] '1)( 'r 
, , Steigung. a bei 

mit Pfm-dezug 900 
I 

J2 
! 

1,20 II80! 80 5 I Kipper, fUr je-
den Kipper mehr 

I I j I ...;... 60 sek 

Die nachfoJgellde Tabelle solI eine GegenHberstcllung der Forder
kostcll bei ven;chiedf'fwn Fijrderliingen unel Forderarten untpr Beruck
i'iichtigung der \Verte dp)' \'orhprgehenden Tabelle und bei Annahme 
eillE's Durchschnittsfalles ergebcll. 

AlH Lohn fur die Zeilen 1, 2 lInd 4 ist eill Handlangerlohn von Rm 1,
pro Stunde, hir die Zeilcn 3 und {5 fHr den Kutscher unci Begleitmann 
ein soJcher yon Rm 0,90 pro Stunde, eimlehlip13lich sozialer Abgaben, 
angenommen. 

Die Betrieb8kosten pilleR Pfercip,; i'iind ebenfall" mit nil] 0,90 pro 
I')tllJl(/f' angenom Illpn. 

~ () L':-: l' 1'. B<I,lll)Ctricl)~·duhl'(' 
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Tabelle 5. Forderkosten in Mark per I m 3 gewachsener Bod(~n, 

bei Vermchrung desselben ~'~~-' bei 2% Steigung des Lastweges 

und Annahme obiger ·Werte 

Forder·art 1
25 I 50 1100 115~25~1.s~01 

Meter 
Anmerkung 

1. Schiebkarren 0,661 0,991 1,70 I - I~ i --

_2._J_a=-.p_un_e_r _____ I __ O-'-,4_0 I 0,57 1 0,94: ],13! --: ______ _ 

1 . I 2 ('ab mit 3. Cab O,H!l, 0,96 ] ,10 I 1,23 1,49 I 2,17 1 Kutscher 

4. Muldenkipper - -0 12 i-o 1~ -C 25 '-0 31--1 'ff K· 
mit Menschenzug 'I" J, I ,3 0,49 0,91 1 .nann am . Ipper 

5. M~ldenkipper ~;I~j~1 021 1 0 2R 1 042 3 Kipp.er mit 1 PieI'd, 
mlt Pferdezug 'I' , , '.' lKutschpr,lBremser 

Die Ziffern diesel' Tabelle setzen voraus, daB gefullte Transport
gefiWe jederzeit bereit stehen, so daB nur reine Transport-, Auslade- unu 
Umspannzeiten erfaBt sind, wahrend die Beladung del' FordergefaBe 
gleichzeitig mit del' Forderung selbst erfolgt. Die Zeile 3 fUr Cabsbetrieb 
macht hiervon eine Ausnahme, da Umspannen von Cabs zu langwierig ist. 
Diese Tabelle berucksichtigt auch vorlaufig keinerlei Kosten del' Fahrbahn. 

Wertet man die Ergebnisse diesel' Tabellen kritisch aus, so gelangt 
man zu einer Reihe uurch die Erfahrung langst bestii tigter Rc gel n. 

1. Die Forderkosten waehsen nicht geradlinig proportional mit del' 
Lange, sondern weniger rasch wegen des additiven Gliedes a in del' 
Zeitformel. 

2. Bei unumganglichen Steigungen von mehr als 5 % kann nul' 
del' Sehiebkarren odeI' das Cab Verwendung finden, wobei das Cab 
sehon bei 50 m Forderweg dem Sehiebkarren wirtschaftlich uberlegen ist. 

3. Bei Steigungen bis 2% bedentet die Verwendnng von Japaner
karren auch bei kurzen Strecken eine wesentliche Bn;parnis gegpn f:iehieb
karrenbetrieb. 

4. Del' Sehiebkarrenbetrieb ist also nul' mehr zu rechtfertigen bei 
groBen Steigungen unter 50 m odeI' wenn weder flir Cab noeh fUr ,Japaner 
die Fahrwege bestehen. Der Schiebkarrenbetrieb kann also hel/te nul' 
mehr fUr sogenannte Seitentransportc von Erde bis hGchstem; 50 III 
in Frage kommen. 

5. Bis zu Distanzen von 125 mist der ,Japanerkarrenbetrieb, ebene 
Forderung und die }Ioglichkeit von Pfostenbahnen vorgesehen, wirt
schaftlieherals del' Cabsbetrieb. 

6. vVeitaus billiger als die vorgenannten Forderarton steUt sieh die 
Forderung auf Sehienen mit lHuldenkippern als FordergefaBen. Hier ist 
del' Pferdezug dem menschlichen Zug schon bei 50 m uberlegen, und 
zwar urn so mehr, nls die Zeile 4 nur einen Mann zum SchiebendesKippers 
Yorsieht, wobei ausgezeichnete Gleisverhaltnisse vorausgesetzt werden 
mussen. AntlOnBten ist ein zweiter }Iann C'rforderliuh und die Forclerkosten 
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del' Zeile 4 vcrdoppeln sich. Trotzdem ist schon bei 50 m Forderweg auch 
dicse Beforderungsart wirtschaftlicher als die del' ersten drei Zeilen. Vor
Hllssctzung hierfiir ist bei so kurzen Distanzen die definitiv bleibende 
Lagc des Gleises, wie dies 
z. B. in Steinbruchen del' ~ ~ 
Fall ist (siehe Abb. 21). 

7. Die Forderkosten bei 
Schienenbahnen mtissen er
hoht werden, urn die Kosten 
del' Abntitzung und Erhal
tllng, die ab er gcring und !.:!2'I,,-.l---.II11'!11II~'''-
wie auf Seite 112 ermittelt, 
bloB Pf. 4 bis 5 pro 1 m' 
Gleis und Tag betragen. Eine 
groBere RoUe spielen jedoch 
die Kosten ftir die Reran- ?:!!
schaffung, Verlegung und 
seinerzeitige Wegschaffung 
del' Geleise. Diese Kosten 

'#dSS/dO I1t7Of1 
o 10 to J(I "0 
,,...,,--T--t-----r-----j111l 

. d' . d 1 F 11 Abb. 21. WeichenRtraJ3e fur Rollwagenbetrieb in SIn In Je em einze nen a e einem Basaltsteinbruch 

yerschieden, jedoch kann ge-
sorgt werden, daB schon bei ungefahr 1000 m'l Zll bewegendem Boden die 
wirtschaftliche Uberlegenheit del' Forderung auf Gleisbahnen beginnt. 
~och wirtschaftlicher wird diese Forderung, wenn statt menschlicher 
odeI' tierischcr Zllgkraft maschinelle Zugforderung verwendet wird. 

Maschinelle ZugfOrderung 
Bei del' nachfolgenden Zusammenfassung del' fUr die maschineUe 

Zugforderung in Betracht kommenden Momente wurde ein Aufsatz 
von lng. Otto Judtmann27) verwertet. 

Del' Betricb,.dngenieur soIl mit den folgenden einfachen Rechnungen 
befahigt werdcll 

1. zu rascher Entscheidung, betreffend die DurchfUhrungsmoglich
keit bestimrntcr Forderungen bei gegebenen Streckenverhaltnissen; 

2. Zllr Erkenntnis der Leistungsfahigkeit ihm zur VerfUgung stehendcr 
Fordermittel; 

3. zur BeschluBfassung uber etwa notwendige Keuanschaffungen; 
4. zur Verbesserung del' Linienftihrung und damit del' Forder

fahigkeit del' Gleisanlage. 
T m Folgenden bedell tet : 

Z die Zugkraft am Radumfange in kg 
v ..... die Fahrgeschwindigkeit in mjsek 
c ..... die Fahrgeschwindigkeit in km/h 
LI .... die Leistung am Radumfange in kgm 
L ..... die Leistung am Radumfange in PS 

lOOO·c c _ 
v= tiO.60=3JlO; L 1 =7bL. 
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Leistungsformel: Z . v -- L1 , ..... , ...... , ........ (j leic hung I .. 
z· c ~- L 

la 
3,6 

z· c 270--- L ................. <ileichung :! 

Zugkraft Z in kg: Z = (U + Q) 11"0 .•..•...••••••..•. Gleichung:!. 
worm G dat-l Lokomotivgewicht in t 

L '" die Anhiingcvollast in t 
1/'0 • •• der Gesamtrollwidert-ltand in kg t 
/Co~ (ii" _L 8 + k + p) . ............................. Uleichung 4, 

worin: 11' der mittlere Rollwiderstand von lNirdcrmatlchine (Loko. 
motive) und \Vagenzug auf gerader und horizontaler Ball!1: er umfaf3t 
die rollende Reibung del' Riider auf den Schienen und Schienenstof3cn 
und alle Reibungsverlut-lte im Antrieb nnd ill allen Lagern. Die I':rfahrung 
gibt hierfUr 8 bis 10 kg/t als }fittelwert flir Lokomotiw lInd Wagenzug 
hei halbwegs gut verlegten Baubahnen ,-on 1)00 ll11d 7(iO mm Spur im 
Freien, 12 bis 15 kg/t im Stollen, wo der TemperatuflInterHchied gegen 
die AuGenluft Kondensationserscheinungen auf den Schienen zeitigt. 
Bei Baubahnen mit groGerer Spur odeI' tadelloser Verlegung sinkt Cl' 
anch bis auf 6 kg/to 

Del' Steigungswiden,tand 8 kann wegen der fast voIligen 
Ubereinstimmung ,"on sin und tang his zu Steigungen ,"on 1401J; 00 gleich. 
gesetzt werden dem Tangens des XeigungRwinkels odeI' dem Steigung~· 
verhiiltniR in Promille mit dem pntsprechenden Vorzeichen: Z. B. einer 
Steigung von 200/ 00 entspricht 8 = + 20 kg/t, einem Gdiille '-Oil :lO'l 00 

entspricht 8 = - 30 kg/to 
k ist der Krummungswiderstand, hervorgerufen in den Krum

mungen durch die nicht radiale Einstellung der Wagenachsen, die Flieh
kraft bzw. den hierdurch entstehenden Seitendruck. Die herangezogenen 
Rocklschen Formeln, Gleichung 5, geben zwar keine Fnnktionen 
aus Radstand, Raddnrchmesser und Spurerweiterung, Kind jedoch fUr 
nnsere Zwecke genall genug: 

40() 
Kach Rockl: Fur 1000 III III Spur /; - - --kg.t 

R-20 

" 760/7;")0 
350 k---

R-lO 
600 k •• __ 200 

H-fi 

Gleiehllllg .") 

worin R den Krullllllungshalbmet-lser del' BahnachHC' hedeutet. lJa 
k =c 00 wi rei , wenn del' Kennel' X uIl, also R = :20, J 0 od!'r ;) Ill, W geben 
diese Zahlen die theoretischen Kleinstradien: in del' Praxis winl man 
die Kleinstradien nicht kleiner als 40, :20 und 10 m wiihlen, wohei 
die k 20, 35 und 40 kg t betragen, d. i. so yid wie Steigungswiderstiinde 
,"on :20, 3.3 und 40')/00 Steigung. 

Die hisher genannten \Viderstiinde II', 8 und le Hind nUl' fiir 
einen BeharrnngszuRtand des bewegtt'n Zuges !'rfaf3t: falls del' Zug 
beim Anfahren odeI' wiihrend del' 1"ahrt in seiner Geschwindigkeit 
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beschleunigt werden soIl, muG deshalb noch der Beschleunigungs
widerstand hinzugefiigt werden. Dieser Widerstand, der durch den 
,-orhandenen UbcrschllG der Zugkraft uber den Gesamtwiderstand 
B-=Z,-(0-LQ)(1I)-Ls r-k) uberwunden werden muB, liiBt sich be
rechnen und er ist mit einem Zllschlag fUr die \Virkung der umlaufenden 
}JaHsen mit 105 pa einzllsetzen, worin pa die Beschleunigung in m/sek2 

hedelltet, die im Baubetriebe durchschnittlich mit O,O{) m/sek2 ange
nommen werden kann. 

Die Zugkrnft Z iNt nach dem bisherigen als eine Funktion ,-on 
1/', 8, k und p in ihrer Abhiingigkeit bestimmt; sic ist nach Gleichung 3 
natiirlicherweise in erster Linic von der zu bewegenden :\Iasse (0,- Q) 
ab}Hingig; aber zwischen der Zugkraft Z und dem Lokomotivgewicht 0 
beHteht noch ein Verhaltnis, und zwar Z ~= f . Or. 1000. Gleichung G. 
Hierin ist Or das Reibungsgewicht der Lokomotive in t, das bei Ban
lokomotiven, wo Hamtliehe Rader gekuppelt und besondcre Laufachsen 
nicht vorhanden Hind, gleich ist dem Lokomotivgcwicht O. Die GroGe 
der ReibungHziffer fist von clem Znstande der Schienenoberfliiche, 
von der Witterung und von der Art des Antriebes abhangig. Sie ist 
am groBten bei reinen, trockenen oder ganz nassen Schienen und betragt 
bei Dampf- und Benzinlokomotiven 0,l4 bis 0,20, bei elektrischem 
Radantriebe wegen des gleichmaBigen Drehmomentes des Elektro
antriebes 0,20 bis 0,25. Bei Nebelwetter. bei vereisten oder schlupfrigen, 
sehmierigen Schienen, deshalb vor allem im Stollen, sinken diese Ziffern 
bis auf die Hiilfte, die Lokomotivrader "gehen durch" schon bei normaler, 
hier ehen zu groBer BelaRtung, unci es kommt im Forderbetriebe zu 
unerwiinsehten Stoekungen. 

Da nun Z ~ f '10000, so ist bei Berucksiehtigung von Gleichung 3 
(0 ~- Q) u'o ~ 1"1000 G unci 

({c= 10001 -1 Gleichung 7. 
a n'o 

Zur rasclwn Bestimmung des VerhaltniHses ~ dient das Nomogramm*), 

aus dem durch Anlegcn eines Lineals der Wert ~ bei gegebenem li'o 

llnd f entnommen werden kann. Fur 11)0 muB man den maximalen Wert 
berechnen, der auf der gegebenen Streeke dureh Gleichzeitigkeit von s 

und k etwa auftreten kann. Da er das Verhaltnis ~ und damit die Bru tto

anhiingelast bei gegebenem Lokomotivgewicht und die 
Leistung der Lokomotive bestimmt, so ist er im Zuge ge
schickter Trassicrung mogliehst zu verringern. Bei Bau
bahnen hilft man sich auch, wenn dies nieht oder nur schwer moglich 
ist, auf derartigen 1\Iaximalwiderstandsstrecken mit Naehschublokomotive, 
Zerteilung des Wagenzuges oder Hilfeleistung mittels Seilzuges. 

Lillienfiihrung und Leistungsfahigkeit von Lokomotiven sind infolge 
ihrer wirtsehaftliehen Bedeutung fUr F()rderbetriebe aller Arten selb8t-

*) Xaclt lng. Judtmann: a. a. O. 



llS Die Forderung van }Iassen, insbesondere von Bodenarten 

verstandlich schon vielfach Gegenstand eingehender Untersuchungen 
gewesen; ich verweise hierbei bloB auf die Arbciten von Oerley 28), 

Petersen 29) und E ckert 30), der auf den beiden Erstgenannten fuBt und 
dem Baubetriebsmanne die umfangreiche Materie ubersichtlich bietet, 

/? Elt?!/ 17!lS wtY'IP 
1 1 1 1 

iO 8 "1 1[ 

II'l t7erslollt7s wede 

1 
j 

Abb. ~2. Nomogramm zur Bestimmung von ~ 

1 
~ 

Wichtig istferner die sogenannte Bremsneigung 8b, d. i. jene 
Neigung, bei der der talfahrende Zug keine Zugkraft und keine Brems
kraft notig hat. Z = 0, wenn laut Gleichung 3 1CO = 0, d. h. w - 8b -1. k ... ~ O. 
Daraus ergibt si ch 8b = w + k, also im Baubetrieb auf der Geraden 
ca. 8 bis 10%. Bei stets nur einseitigen Lastentransporten, z. B. bei Anlage 
eines Steinbruches oder Materialzutransport zu einer Baustelle, Beton
mischanlage u. dgl. solI deshalb diese Bremsneigung, wenn irgend 
moglich, gewahlt werden, da dadurch die Nutzlast ohne Arbeit 
und ohne Bremsung, die Bedienung und Abnutzung erheischt, gefordert 
wird, und die Zugkraft nur fUr das Bergfahren des "leeren Brutto", 
der leeren Forderwagen, zu dienen hat. 

Nunmehr sol! ein einfaches Beispiel die Verwertung der Gleichungen 
zeigen. 
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Auf eilwr 13aubahn von 60 cm Spurweite, groDtem Wo in einer Kriiullllullg 
lllit R-= 2':; III bei gleichzeitiger Steigung von 200/ 00 soil eine Bruttoanhange
last yon 20 t, d. s. ca. 12 beladene :\fuldenkipper gefordert werden. Es ist 

200 
abo 11' ~ 10 kg/t; 8 = + 20 kg/t; k = 25-5 = 10 kg/t 

Wo = lOt- 8 + k =~ 10+ 20 + 10 = 40 kg/t. 

. . Q 1000/ 1000 
B(\i j= 0,20 1St laut Glmclnmg 7 .. G =--:;-v -~-I ==40 X 0,20--1 = 4, 

o 
d. h. das Verhaltni~ YOIl Bruttoanhangelast zum Lokomotivgewicht 
i~t 4: 1, odeI' das letztere muLl bei 20 t Zugsgewicht 5 t betragen. 
:\lan ersicht auch deutlieh den EinfluD, den die Reibungsziffer f ausiibt; 
sinkt (liese ('(wa bci Nebelwetter von 0,20 auf 0,10, so lautet Gleiehung i 
Q 1000 X 0,10 ~. . G = 40 - 1 = I,a, d. h. dIe 5 t schwere LokomotlVe vermag 

jetzt nul' mehr 7,5 t Anhangelast auf derselben Strecke zu fOrdern, auf rier 
sie bei troekenem Wetter 20 t zieht. 

NUHmehr ist man in del' Lage gemaD den Gleiehungen 3 und 2 die 
Geschwindigkeit odeI' die Leistung L zu wahlen, odeI' bei Ge
gebensein del' einen GriiDe die andere zu berechnen. 

Z '0 
L= 270 ·PS ................. Gleichung 2. 

(0)0 

(zOllo)! OIlO 

/ 

30 

/ 
/ 

/ 

50(/00) 

30(60) 

~ 
.~ 

10(110) ~ 
'-l 

0(0) 

Abb. 2:,. Nomogramm zur Bestimmuug vou Z, c, L oder LM 

Hat man z. B. nach dem friiheren Beispiel Z = (5 + 20) ·40 = 1000 kg 
niitig und ist cine Lokornotive von 40 PS vorhanden, so ist die Geschwindig
keit, mit del' diese Lokomotive die schwerste Kurve zu durchfahren imstande 

. 1000'0 
ist, nach GlelChung 3: 40 = 270 und 0 == 10,8 km/h. Hierbei ist eine 

Kraft fiir Anfahren unberiicksiehtigt. Diese Lcistung in PS am Radumfange 
entspricht bei Dampflokolllotiven del' fiir diese angegebenen PS-Zahl; bei 
Benzinlokomotiven, wo meist die Leistung des Benzinmotors angegeben 
wird, ist noeh del' innere \Virkungsgrad del' Lokomoth-e zu beriieksichtigen, 
del' je naeh TTbertragungsart und Belastullg des :\lotors zwischen 0.66 und 
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0,80 schwankt. In Gleichung 2 ist sonach ~tatt 270 der 'Vert 180 bi~ 2]() zu 
setzen, im Mittel 190, womit seholl eine gewis8e Ablllitzung der \lot or-

lokomotivc bcriiek~iehtigt ist. raeichung 2 a 80naeh I)M ~- ~~;. })a~ 
nebenstehendc NOlllogramm*) prgibt eine ra"ehe i:bersicht iiber die g<~g(,ll

seitige Abhi:ingigkeit von L nach ('}kiclmng 2, Lj>/ nach G1eiehung 2 a, Z ullcl (; 
bei zwei hierYon gegebenen GroBen. :'Iran ersipht. Ulll auf <la" friihere Beispi('1 
zuriiekzukollllllen, daB bei Z ~ 1000 unci c = 8 kmjh pine :\Iotorleistullg 
von L M ,=42 PS und, Anfahren beriipksiehtigt, eine solehe VOIl 45 PS nutig 
wird; oder daB bei einer vorhandt'nen Lokolllotin' \'Cm L= 22 PM di" 
Geschwindigkeit, mit der die se1nwrste Kurn~ durellfahrell winl, bloB fl klll/h 
iOlt. Die kll'illste Gesehwindigkeit einer ::\Iotorlokomoiive bei ('ingl'schaltf't(,lll 
hochstem Gang oder die kleinstzulassige Fahrgesehwindigkeil, bei ('ilH'J' 
Dampf- oder Elektrolokolllotive wird a1,,0 bei gegebenem L unci Z den lIlaxi
malen Faktor 1Vo ergeben, der eine Funktion von 10, s, le und p naeh 
Gleiehung 4 ist. Gewohnlich iOlt cs die Aufgabe des Bauingeni('urs, diese 
Faktoren den gegebenen Leistungen yorhandenpr :'IiaschilH'll allZUpa~~f'n. 

::\lan ist dann in del' Lage, bei solcherart ausgestalteten Streckcll
verhiiltnissen fur jede vorhandene Teilstreeke mit gleiehem /1'0 die von 
del' Lokomotive bei der erforderlichen Zugkraft entwiukelte Fah r
gesehwindigkeit und daraus die mittlere Fordergesehwindigkeit 
fUr den Lasten- und Leerzug auf del' Gesamtstrecke zu bereehnen, woraus 
man die reine Fahrzeit tf fUr eine Forderreise erhiilt. Hierzu die Zeiten 
fUr das Kippen, Entleeren, l'mspannen auf del' Entleerungsstelle, die 
Zeiten fUr Umspannen und Verschieben del' sehon beladenen Wagen 
auf del' Beladestelle sowie etwaige 'Vartezeitcn bei Krellzllngsstellen 
auf langeren, eingeleisigen Baubahnen gereehnet, erhiilt man die Ue R a rn t
zeit tu fur eine Forderreise, Tour. Bei bekannter Zugkraft Z lInd 
dadureh gegebener Anhangelast Q ist die Tagesleistung JIIJ in H 11 

8·60 
dann: JIIJ = -t - . Q. 

g 

Bei Kenntnis diesel' Tagesleistung und Kenntnis del' taglichen 
Betriebskosten kann man dann die Kosten per Tonnenkilometer odeI' 
gleieh die Verfiihrungskosten des ErdrnatE'rials irn gegpbenen Fallp 
ermittE'ln. 

::\Ian ersieht, daB die Ermittlung Yon Verflihrungskosten bzw. 
ihre Beeinflussung in Hinsieht auf Wirtsehaftliehkeit von einer ganzen 
Reihe von Umstanden abhangig ist, so daB diese so haufige Aufgabe 
zu den sehwierigsten des Bauingenieurs gehort. Da neben den Verhiilt
nissen del' Bahnstreeke die Momente Z, L und sonRtige Faktorcn der 
Lokomotive zugehoren, soll im folgenden kurz eine t)bers i e h t libel' 
die verwendeten Arten von Lokomoti ven gegeben werden. 

Motorlokomotiven (Benzin-, Benzollokomotiven) 

Del' Verbrennungsmotor, fur den Betrieb mit Benzin-, Benzol
oder Rohol eingeriehtet, ubE'rtriigt sein Drehrnoment libel' ein Sehalt
ganggetricbe mit piner, zwei oder aueh rnehr tTbersetzungcn auf die 

*) Xaclt lug . .TlldtIllalln: a. a. O. 
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Achsen. Eine solche Lokomotive hat deshalb nur wenige feste Zug
kraftstufen und wird daher um so besser ausgenutzt, je mehr sich die 
vorhandenen Zugkrafte festen Werten anpassen. 

Fur ebene Strecken undo ziemlich gleichbleibende Belastungen 
sind sie daher recht gut verwendbar. Auf Strecken mit wechselnden 
Steigungen jedoch erfordert die richtige Einschaltung der Geschwindig
keitsstufen eine gewisse Geschicklichkeit des Fuhrers, wenn Farder
stockungen oder ubermaBige Beanspruchungen der Lokomotive ver
mieden werden sollen. Auch die Eigenschaft des Verbrennungsmotors, 

Abb. 24. Zugtriebwagen, 6 bis 8 PS 

mit abnehmender Drehzahl rasch das Leistungs- und Drehmoment 
zu verlieren, ist in Form des etwas schwierigeren Anfahrens ein Nachteil 
dieser Motoren. Hingegen haben sie den Vorzug des geringen Gewichtes, 
das man nur bis zur Erreichung der erforderlichen Reibungslast durch 
Ballast in Form von Kies, Stein oder Betonstucken steigern muB, ver
haltnismaBig hahere Brennstoffausnutzung von 22 bis 35 %, groBen 
Fahrbereich ohne Brennstoff- und Wasseraufnahme und die stete Betriebs
bereitschaft. Der Brennstoffverbrauch dieser Lokomotiven betragt 
je nach den verwendeten Antriebsmotoren etwa g 300 bis 350 je PSh. 

Die Lieferfirmen geben dafUr Ziffern an, die jedoch einer Nach
prufung bedurfen. Die ebenfalIs seitens der Lieferfirmen angegebenen 
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Forderkosten fUr den Tonnenkilometer betragen ca. Pf. 2 bis 3, wobei 
allerdings standige Vollausniitzung angenommen ist. 

Manche Firmen erzeugen Motoraggregate, die in ein gewohnIiches 
Fahrgestell eines Kippwagens eingebaut werden und die Kraftiiber· 
tragung von dem Motorkettenrad iiber ein zweiteiliges Kettenrad auf 
die Achsen ausiiben. Die Abb. 24 zeigt einen solchen adaptierten Zug
triebwagen mit 6 bis 8 PS Motoraggregat von Austro-Daimler. 

Diese Losung ist verhaltnismaBig biIIig, wird jedoch an Giite von 
einem kompletten Triebwagen oder einer Motorlokomotive iibertroffen. 

Abb. 25. Feldbahnlokomotive mit Benzinmotor, 12 PS 

Die Abb. 25 zeigt eine Austro-Daimler Feldbahnlokomotive, 
12 PS; sie wird fUr Spurweiten von 500 bis 760 mm gebaut und durch 
einen in der Wagenquerrichtung stehenden, vierzylindrigen Motor ange
trieben. Ein Regulator verhindert das "Oberschreiten der Tourenzahl 
iiber 1000 Touren pro Minute, die Olung vollzieht sich automatisch, 
der Vergaser kann fUr Schwerbenzin, jedoch auch Benzin, Benzol, 
Spiritus sowie deren samtliche Mischungen eingestellt werden. Der 
Motor besitzt Luftkiihlung, daher im Winter keine Einfrierungsgefahr, 
und hat drei Vorwarts- und ebensoviel Riickwartsgange. Die Kraft
iibertragung erfolgt durch Kettenrad und Kette auf eine Vorgelegewelle 
von der je eine Kette die Vorder- und Hinterachse treibt. Bremsen, 
Sandstreuvorrichtung und sonstige Ausriistungen konnen den Be
diirfnissen angepaBt werden. 
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Bekannte Motorlokomotiven sind die "Montania"-Lokomotive der 
Firma Orenstein & Koppel mit stehenden Ein- und Mehrzylinder
vergasermotoren von 7 Yz, 10, 20, 30 und 50 PS normaler Motorleistung. 
Die Abb. 26 zeigt die kleinste Type. 

Diese Motorlokomotiven werden ausschlie13lich fUr Lokomotiv
betrieb in groBeren Serien gebaut, auch mit veranderlichen Spurweiten, 
sind daher sehr vielseitig verwendbar. Neuestens werden die gleichen 
Lokomotiven auch mit stehendem kompressorlosem Dieselmotor fUr 
Betrieb durch RobOl geliefert. 

Abb. 26. ..Montania", Motorlokomotive 

Elektrische ZugfOrderung 
Die elektrische Oberleitungslokomotive mit ihrem einfachen Motor, 

der einfachen Bedienung und hohen Uberlastungsfahigkeit ware fUr 
den Baubetrieb ausgezeichnet, wenn diese immer nur provisorische 
Verwendung nicht die Anlage der notwendigen Oberleitung bedingen 
wiirde. Die Kraftzentrale ware ja in vielen Baufallen vorhanden, aber 
die Oberleitung sowie die Schienenverbindung der Geleise zur Strom
riickleitung ist bei Baugeleisen, die wahernd des Baubetriebes haufig 
verlegt werden miissen, in den meisten Fallen unanwendbar. lm Stollen 
muB in solchen Fallen der Fahrdraht auBer dem Reichbereich der 
Mannschaft verlegt und durch eine Holzverschalung verkleidet sein, 
die unten oder seitlich einen Schlitz fiir den Stromabnehmer frei laBt. 

Die Oberleitung entfallt bei elektrischen Speicherlokomotiven, 
jedoch sind die bis jetzt verwendeten Bleiakkumulatoren schwer, teuer 
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und erfordern wegen del' im rauhen Betrieb unvermeidlichen StaBe 
groBe Erhaltungskosten. Del' Betrieb ist daher im allgemeinen teurer. 
Eine Vereinigung del' elektrischen Kraftubertragung und del' Vorteile 
des elektrischen Radantriebes mit del' Benzinlokomotive stellen die 
Benzin-elektrischen Lokomotiven dar. Del' Verbrennungsmotor 
ist in diesem Falle direkt elastisch mit einer Gleichstrom-NebenschluB
Dynamomaschine gekuppelt. Del' erzeugte Strom wird uber den Fahr
richtungsschalter den Bahnmotoren zugefuhrt, welche die Achsen durch 
Rollen- odeI' gerauschlose Spannketten antreiben. Es ist also die elek
trische Kraftzentrale in die Lokomotive verlegt, wobei die kostspielige 
Oberleitung und Spannungsverluste vermieden, die Vorziige des elek
trischen Radantriebes erhalten bleiben. Durch den Einbau von Gleich
strom-Hauptstrommotoren zum Radantrieb wird dabei eine vollkommen 
automatische Anpassung del' Geschwindigkeit an die vorhandenen 
Zugkrafte erreicht. 

Abb. 27. Systernzeichnung einer Benzin-elektrischen Lokornotive 

Diese Maschine bedarf deshalb keiner Schaltgetriebe und keiner 
Umschaltung, sondern die mehr oder mindere Krafterzeugung in dem 
Dynamo wird durch die Benzinzufuhr des Benzinmotors geregelt. Die 
Maschine ist deshalb sehr "elastisch" und ihre Fuhrung eine auBer
ordentlich einfache. Sie vereinigt die Vorzuge des Betriebes mit Ver
brennungsmotor - seine Betriebsbereitschaft, praktisch unbeschrankter 
Aktionsradius, hohe Brennstoffausnutzung, geringer Brennstoff- und 
Wasserverbrauch - mit denen des elektrischen Radantriebes - gleich
maBiges Drehmoment beim Anfahren, daher gunstigere Adhasion und 
geringes Reibungsgewicht, hohe "Oberlastbarkeit. 

Ein Nachteil ist wohl die doppelte Energieumwandlung und daB 
solche Lokomotiven eigentlich aus vier Motoren, dem Antriebsmotor, 
der Dynamomaschine und den beiden Achsentriebmotoren, bestehen. 
Die Abb. 27 zeigt eine von der Simmeringer Maschinen- und Waggon
fabriks A. G. gelieferte Benzin-elektrische Lokomotive, System Ge bus. 
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Die Dampflokomotive 
Sie ist aneh heute noeh obertags iLn den meisten BausteUen in Ver

\\,pndung und ihre vViderstandsfiihigkeit ist wohl bekannt. lng .• J ud t
mann 27 ) sagt mit Reeht, daB sieh der sogenannte "alte Baupraktiker", 
der sonst :\lasehinen aUer Art wenig liebt, an Hie, als seit Jahrzehnten 
im Baubetrieb verwell<iet, gewohnt hat, obwohl gerade sie viele Naehteilp 
besitzt. Ihre Brennstoffwirtsehaft ist die unokonomiseheste von alIen. 
Von del' verfellerten Kohle werden nur etwa 4 bill 5% am Radumfang 
ansgeniitzt, da der Kohlenverbralleh unter Beriieksiehtigllllg des An
heizens und Dampfhaltens 3 bis 3 1/2 kg je PSh betriigt. Die zweimannigp 
Bpdienung rnit gepriiften Lokomotivfiihrern und Heizern, del' Zutransport 
dpr Kohlp etwa auf eigenen Forderlinien bei Anlage von Kohlendepoh: 
Ilnd vVassen;tationen ist gehiihrencl zu beriieksiehtigen. Der gegeniiber 
Elektrolokomotiven geringere Reibllngswert erfordert ein hoheres Loko-
1l10tivgewieht, das wegen des RaclHtandes meistem; auf nieht mehr als drei 
Achsen verteilt wenlen kann. Hierdurch sind wieder ein starkes Sehienen
profil, sehwererer Oberbau unci hohere Bahnerhaltungskosten notwendig. 
Del' Abdampf, Qualm unci Rauch verbietet ihrc Beniitzung im Stollen, wo 
aUerdings aueh der Verbrennungsmotor unangenehme Begleiterscheinllll
gen zeigt. 

Die Druckluftlokomotive 
Sie ist wegl'n ihrer "CnfLbhiingigkeit yon TemperatureillfliiHsen 

llnd wegel1 des Fehlem: yon f;chiidliehen Abgasen die beste Lokomotiye 
hir Stollenbetrid)('. Fiir den Baubetrieb im allgemeinell kommt 'lie 
jedo('h Helten ill Betraeht, da sie eine Drueklufterzeugungsanlage mit 
eineTll llmfangreieiwllLeitungsnetz erforclert und auf3erdem die notigen 
Xachfiillungen nicht unbetriichtliche Zeitverluste ergeben, da bei einem 
Yerbrauche von 1000 his 14001 je Bruttotonnenkilometer der maximale 
Fahrbereich nul' H, hochstem: 10 km betriigt. 

Kostenbeispiele 
Kehren wir IlIlIl zIIriick ZlI den TrallHportkosten. so "olIen ill! 

nadlfolgeIHlen jpne fUr Benzinlokomotivbetrieb ermittelt werden. Die 
Leiiitungen ciner .Feldbahnlokornotive von 12 PS sind in nachstehender 
TabeUe dargelegt. 
Ta)wll(~ fl. Lpistuug('n ('iner Feldhahnlokolllotive ,-on 12P:-; 

~~~ ~ ~ :.. -+"::: BrllttoanLiingelast in Tonnen 
~'~l: ~~ 

~ 

~:"£ ~ ::: -= ~ ..:J h :-:: lwi eillem Zllgwiderstand von 10 kgjt 
~ ,..!..!:::'":-' --:;. c.,. ~ ...... ;. ~~. er; auf gcraden iSteigungen ;"'...j...:.. c.,.. ;J-~ 

'::: ;::::::..~ 2~ 2 
~ ~ ;::':3 ~C~ - ;:: 

I I I I I I I I I '. ~~ "'" ce () 10 20 25 30 40 50 60 70 80 I 
---- ------- ~ 

pro l\linut,(· kg 0; 00 

lll~: I 40 I ~'flI7~~ 17~1)13~1)121'~ll~1!11~1)llll)IS'~~)!.6f)151)1·11) 
II 2.)2 SO 6 :3.)') 3.).5,1.) I 8,,, 6,6 0 :3 11,10 I ) - ---

lIT 44;) 141 ]0,6 17!J l~ I (l,5 i 2,6 1,5 2) ~ j- ! ~ I - -
1) Frl!' d(\,~ ..:\llfalirCIl ~illll en. ]0(\) YOD dl'lI allg'eg{'henen Lpi....:tllng . ...:<lntell in A1JZH~' 

Zll Ill'IIlg-CII. ~) LOl\UlllotiyC' nllcin. 
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Bei dem Anlagewert einer I2-PS-Lokomotive von Rm 4000 sind 
die Kosten fUr 1O%ige Verzinsung, 20%ige Amortisation, G% Hcparatur 
und Versicherung bei 2000 Betriebsstundcn im Jahr, eim;chliel3lieh 
Fiihrerlohn von Rm 54 durch 52 Wochen rund 2,0 Rm/h, Die Koskn 
fUr Benzin und Sehmiermittel in Hinsieht auf die Leerfahrt und Warte
zeiten rund 2,0 Rm/h. Um auf das derVergleichstabelle Seite 114 zugrunde 
gelegte Beispiel von 2 % Steigung in del' Geraden zuriickzukommen, 
so ergibt sich aus obiger Tabellc bei Einsehaltung del' IT. Fahrstufe 
eine Fahrgeschwindigkeit von c = G,O kmjh und eine Zugkraft Z = 8,5 t 
odeI', Anfahren beriicksichtigt, fUnf ~Iuldenkipper. Hierzu ist cin Be
gleitmann erforderlich, so daB del' Gesamtaufwand je Betriebsstundf' 
Rm 4,90 betragt. Del' Wert a aus del' Tabelle auf Seite 114 sei hier mit 
180 + 4 x 60 = 420 sck angcnommen. Danach ergibt sich folgende Tabelle : 

Tabelle 7. Forderkostcn in :\lark nnter den Annahmen nnd aIs 
Fortsetzung del' Tabelle anf 8eite 114 

Forderart I 500 m I lOOO III I 2000 III I Anmerkung 

4, Muldenkipper mit I Mann je Kipper 
::\Iensehenzng ......... 0,91 -- --

-~~-

5. :\lnIdenkipper mit 3 Kipper rnit I Pferd, 
Pferdezng ......... .. 0,42 0,79 1,41 I Kutscher, I Brernser 

-- -- --- -- -~- --~- ---
6. :\luIdpnkipper rnit 5 Kipper mit 

Benzinlokornoti \'( ..... 0,46 0,71 1,17 I Bremser 

)Ian ersieht hieram;, daB schon bei 500 m Forderweg die 12-PS
Benzinlokomotive beginnt, dem Pferdezug wirtschaftlich iiberlegen zu 
werden; eine 6/8-PS-Benzinlokomotive stellt sich im Betriebe urn 25% 
teurer, doch beginnt auch sie zwischen 500 und 1000 m dem Pferdezug 
Konkurrenz zu machen. Dies ganz abgesehen von andcren Vorteilen, 
wie Vermeidung von Stall, Verpflegskosten bei Betriebsstillstanden usw. 
Mit wachsender GroBe del' Lokomotive sinken die Kosten fiir den Tonllen
kilometer und damit auch die jeweiligen Forderkosten pro 1 m3 • Dj(~ 

Forderkosten bei Verwendung von Dampflokomotivcn sind meist noch 
we8entlich kleiner, doch werden 801che nul' in wesentlich "tarkeren Ein
heiten, von ca, 40 PS aufwarts, mit Nutzen verwendet und Faktoren 
wie Oberbau, Zeit beim Kippen usw. sind dann zu beachten, die sich 
von denen del' obigen Tabel1e wesentlich unterscheiden, so daD ein 
allgemeiner Vergleich unmoglich ist und durch besondere Rechnung, 
entsprechend dem Sonderfalle, Klarheit geschafft werden muB. 

I m allgemeinen kann gesagt werden, daB das primal' Bestimmende 
fur die Anlage jeder Baubahn, fur die Spurweite und die Schwere des 
Fordergleises und fUr die Antriebskraft bzw. Lokomotive, die Gro/3c 
del' FordergefaHe, del' Forderwagen, ist. Die Wahl diesel' GroBe ist 
abhangig von del' Fordermenge, von del' Gewinnungsart und von del' 
Fc'irderlange. J\Iit waehsender GroBe del' Fordermenge und 
der Forderlange muH auch die GroBe del' LadegefaBe Zll

nehmen, wenn Tllan nieht zu "iele Forderwagen, zu langc odeI' zu vide 
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FiircleI'ziige, schwieriges \'eI'schicben, lange ZeitveI'luste beim Kippen 
usw. erhaltcn will. Erst bei einem Inhalt von 2 m 3 aufwiirts laSt sich 
rlie maschinelle Bodengewinnung in Form del' Baggerung zweckmiWig 
durchfiihren. .'\lit del' wachsenden GroSe del' Ladegefiif3e nahert Rich 
Form und Charakter des FordeI'weges und des TransporteR selbst immer 
mehr dem Normalbetriebe, del' in del' noI'malspurigen Schleppbahn 
auch erreicht wird. 

TranspoI'te mit Rollwagen bergen eine }Ienge Unfallsmoglichkeiten, 
die durch die Aufsicht des Betriebsingenieurs moglichst eingeschrankt 
wenlen Illiissen. Die Geschwindigkeit del' Wagen darf nur so groS sein, 
daB jederzeit ein sofortiges Anhalten moglich ist. Rollwagen, bei denen 
die Handhabung del' Bremsvorriehtung vom Wagen aus moglich ist, 
miissen mit einem Stehplateau versehen sein. Das Bewegen del' Roll
wagen durch ihre eigene Schwere darf nul' dann erfolgen, wenn sie mit 
einer leicht zu hanclhabenden und verlaf3lich wirkenden BremsvoI'
riehtung, entweder in jedem Zuge odeI' fUr je vier Stiick einer, versehen 
sind. Abgestellte Wagen sind durch Anziehen del' Bremsen odeI' dureh 
vorgelegte Bremsholzer gegen ein Fortrollen zu sichern. Das Kuppeln 
del' Rollwagen darf niemals wahrend del' Fahrt geschehen. Kippwagen 
mii;.;sen mit verlaf3lichen, gefahrlos zu bedienenden Stellvorrichtungen 
versehen, und auch Drehscheiben und Schiebebiihnen miissen in ihrer 
riehtigen Lage dureh geeignete Vorrichtungen feststellbar sein. 

Bei Pferdebetrieb hat die Zugkette eine Lange von mindestens 
2,50 m zu besitzen. 

Schleppbahnen, Ketten- odeI' Drahtseilbahnen kommen im 
allgemeinen bei gewohnlichen Tiefbauarbeiten nicht vor und wenn, 
dann zumeist in del' Form von Schragaufziigen odeI' Bremsbergen, 
die del' 'Oberwindung von Hohenunterschieden dienen, wofiir man bei 
Rohrgraben und tiefen Baugruben auch Gurtforderer und Krane 
aller Arten, bei Vereinigung von Horizontal- mit Vertikaltransport, 
zumeiHt wenn ein bI'eites und tiefes Tal Zll iiberqueren ist, die sogenannten 
Kabdkrane \'erwendet. 

An diesel' Stelle kann allf diese Spezialfordermittel nicht naher 
eingegangen werden, del' Betriebsingenieur muS sieh aus einschlagiger 
Fachliteratur odeI' bei den in Betracht kommenden Lieferfirmen Be
lehrung holen. Die Ermittlung del' Fiirderkosten 31) geschieht grund
"iitzlich in del' geschilderten Art. wobei bei derlei Fordermitteln, die 
eben nieht allgemein, sondern nur in Spezialfallen rationelle Verwendung 
finden konncn, das Seite 61 ff. Gesagte iiber Abschreibungen be
sonders beachtet werden muS, wenn man nicht Selbsttauschnngcn 
unter liegen will. 

'Ober masehinelle Leisung des Bodens wl1rde angesichts del' 
PreBluftwerkzeuge auf Seite 96 ff. schon gesprochen; man ver
wendet diese einfachen, nicht viel Vorbereitnng erfordernden vVerkzengc 
haufig auch gemeinsam mit del' Handarbeit. Man stellt z. B. einer Partie 
yon Erdarbeitern einige PreBluftabbruchhiimmer zur Verfiigung, mit 
(lellen del' Borlen vorgelockert wird; die }lehrlcistung odeI' im Falle 
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emes Akkordes das Sinken des Akkordlohnes winl, trotz richtiger 1%1~ 
sehatzung der Kosten del' prel3luftgetriebenen Hammer (f\eitC' 10:2 H.) 
die ZweekmaBigkeit dieser ::Vlaf3nahmen erweisen. 

}1:aschinen, die das Losen llnd Laden besorgen, nennt man 
Bagger; man unterseheidet sic in Fcst~ odeI' Sehwimm~, TI'ocken~ 
oder NaHbagger; je nach der Art ihrer Konstruktion in Greif-, Loffel-, 
Eimer- unt! Sallgbagger. Die Fe;;thagger stehen auf Schienen, eigenen 
sehweI'en BaggeI'gleisen, die mit GleiHI'iiekmasehinen fortbewegt werden: 
heweglieher sind Bagger mit Raupenradbewegung. Hierfiir hesteht 
eiflt' ausgehreit9te Faehliteratur: eine gute Einfiihrung gibt auf hloB 
1;) Seiten mit rund 100 Literaturangaben Pro£. R. WoernJe if}} Kapit,eJ 
"Baumasehinen" der "Hiitte" 32). 

Aueh fiir Arbeiten, die mit der Bodellforderung im Zusammenhallge 
stehen, wie Grundwassersenkung, \VasRerhaItung, Pumpen. 
Rammen, Pfahlzieher n. dgl. sei aIs kurze Einfiihl"lll1g auf den gIeichen 
Autor unrl die dort namhaft gemachte Spezialliterntur verwiesen. AlIch 
Dr. Ing. Eekerts Buch 30) bringt vieles Hierhergehorige unter heRonderer 
Beriicksichtigung groBerer Erdarbeiten. 

Losuug vou Gesteiusarteu 
Diese gesehieht mit den Mitteln der Bohrtechnik und del' Spreng~ 

technik, worauf hier nicht naher eingegnngen werclen kann. Die Ge
winnungHfe8tigkeit ist eine Funktion del' /)ru('k-, Zug- und Scher
festigkeit, der Harte, der Zahigkeit unci Spriidigkcit de;; GeRtein,.;, 
aber aneh der geologisehen Lagerung, des Streiehens uncl Fallens 
der Schichten, der Form der Losung, ob im Einschnitt, Steinbruch, 
Tunnel, Stollen, Schacht, und nicht zllIetzt der Art der Gewinnung. 
Es wllrde schon auf Seite 10;"5 darauf hingewiesen, daB die Losung von 
Gestein, urn den Raum Zll gewinnen, bis zur yolligen Zertriimrnerung 
des Gesteins und damit nach anderen Gesichtspunkten erfolgt als naeh 
jenen, ,vo man den Stein aIs GewinnungspI'odnkt eI'stn'bt. Aber mall 
ist auch bei der Haumgewinnung, z. B. bei der Hen;tellung VOll Stollen 
H. dgl., haufig genotigt, diese Hallmgewinnung IllogIichHt genau innerhaIb 
cines gewissen Querschnittes, Profils, zu erzielen, winl aI80 in dern 
Streben naeh mogliehster Zertriimmerung gehernmt. Gnter solchen 
Umstanden sind allgemeine Angaben iiber Gewinnungsfestigkeitel1 
Hnd Leistungsaufwendungen hierzu einesteils ziemlieh schwierig aufzll~ 

;;tellen, andernteils nur mit Vorsicht Zll gebranchen. Delll Anfanger 
diirften gleichwohl die folgenden Allsfiihrungen cine Einfiihrung, dern 
Praktiker eine Priifungs- oder Vergleichsmoglichkeit geben. 

\Vie schon auf Seite 107 gesagt, werden nunmehr die Boclenarten 
unter DIN lS62 e, und zwar entspreehend der Einteilllng nach 
Rziha in den Klassen 1Va, 1Vb und IVc behandelt. 

Die Benennung der Kategorien bei Rziha lautet: 

IVa festes Sprenggestein (Sand- llnd KaIkstein, Konglornerate, 
Tonsehiefer nsw.; 
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I V h Huhr fu:-;toR S prenggesteill (Glimmerschiefer, Glleis, Granit, festel' 
Kalkstein usw.); 

I Vc hociu;t festes SprC'nggestein (diohter Granit, Porphyr, fe"te 
kiirnige Grauwacke US,y.). 

Tabelle tI. C}ewinnung vou Gestoinsarten 

=: - ~ 
~-

i"~ 
'---1~ 

Besduuibung 
lJ 1:\· 1 S62 (. 

J 
Feboll, nUI 

IVa dureh Spren
gOIl mit 

I Vb sp",ng"';ttoJ I losbar. I 
Biisehungs-

IVe winkf>! bi~ ZI1 
!lOo 

Laden alluin Auflockerung 2.5-3.5 mm S 
_ ~. __ ._~_. ___ . Bollrlo<:..htiefe Dynamit-

3 3 I h d d fiir ill kg/I rn3 
- I YOriiber-1 bIe .. i- I bedarf 
il/l HI III /8 I go ('u· ben ~ 

I % % 1 m 3 I 111 

1,00 S,OO 40 

1,10 7,25 4.5 

1,20 6,67 50 

I l;") 

2.5 

25 

0,.5-1,0 S,0-5,0 0,04-0,10 

0,8-1,54,5-2,50,12-0,20 
I 
I 

1,2-1,5
1

2,4-1,21°,25-0,35 

:\Ian ersieht aus del' Tabelle die weiten Grellzen, innerhalb welcher 
die fur die Gewinnungsfestigkeit maBgebenden Funktionen - Bohrloch
liinge/l m 3, Bohrlochlangejlh und Dynamitbedarf - schwanken; da 
die Bohrlochlange/lh, d. h. also die Bohrgeschwindigkeit, wohl 
ein }laB fUr die G-e!:ltoinsharte, aber nur eine del' mehrfachen, die Ge
winnungsfestigkeit bedingendoll Funktionon ist, so sind innerhalb diesel' 
Zahlcll die verschiodenartigsten Kombinationen moglioh. Man erhalt 
hierfiir die Grenzworte, wenn man fur das }Iinimum die kleinste Ziffer 
fUr notige Bohrlochtiofejl m 3 und fur Dynamitbedarf, sowie die groBte 
Ziffer fur Bohrloohlangejlh, fur das Maximum die groBte Ziffer fur 
notige Bohrlochtiefe/l m 3 und fur Dynamitbedarf und die kleinste 
Ziffer fur Bohrloohliinge/lh gleichzeitig in Anreohnung bringt. 

Die Tran:-;portkoRton sind, wie im fruheren Abschnitte gezeigt, 
besonderR zu errnitte'lll und sind von del' Gesteinsart fast vollig unab
hangig. Das gleiche gilt fur die' Kosten des Ladens; im Berg-, Stollen
und Tunnelbau wendet man auoh Verladevorrichtungen an, urn 
die Angriffsfliiche, den Ort, die Brust, fur die Wiederaufnahrne del' 
Bohrarbeitcn nach dem Sprengen rnoglichst rasch wieder freizukriegen. 
In diesen und allen ahnliohen Fallen geben gewohnlich nul' groBange
legte Versuche die wahren Wcrte, und die wirkIiohen Gestehungskosten*) 
sind en;t bei del' Arbeitsvollendllng vollig sic her zu berechnen. Lohn
zulagen fUr Arbeiten untertags, Beluftung (Bewetterung), Bcleuohtung 
(Geleuchte) und iihnliches !:lind noch besonders zu beriioksichtigen. 

Einiges Allgemeine libel' ma:-;ohinelIe Bohrung mit Verwendung 
von pnellrnatischen Bohrhammel'n sowie iiber Bohrer und Bohrer
seharfen ist bereits S. 97ff. gesagt worden. Anch daB die Forderung 
in Stollen dureh PreBlnftlokomotiven deshalb yorteilhafter geschieht, 

*) Hiehe auclt da~ Bu('h von Dr. lng. H. Ritter, Anlllerkullg 31). 

:--) un,,,; er, 13allhetriel)slphl'l' 
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weil die Abluft gleichzeitig als Bewetterung dient, moge hier III Er
innerung gebracht werden. 

Bezilglich del' Sprengarbeiten sei auf ihre besondere Gefahrlichkeit 
und deshalb auf die genaue Einhaltung del' hierfilr bestehenden gesetz
lichen Bestimmungen verwiesen. lm nachfolgenden sind die bezilg
lichen Gesetze angefiihrt: 

In Deutschland: 
Die allgemeinen Vorsehriftell (ler 

§§ 35 und 56 del' Reichsgewerbe
ordnung. Sprengstoffgesetz yom 
9. Juni 1884, mit einer zicmlichen 
Reihc von ~~nderullgen und Ergiin
zungen. 

Spezialvorschrifton fur besondere 
Arten von Sprengstoffen. 

In Osterreich: 
}I.V. vom 2. Juli 1877, R.G.BI. (i8, 

wodurch gew(,J'bliche und sicherheit~· 
polizeilicbe Bestimmungcn fUr (lie 
Erzeugung von Sprengmitteln und 
den Verkehr darnit erlassen werden. 

}LV. vom 22. September 1883, 
R.G.EI. 156, womit ein GroJ3teil del' 
BestiIllIllungell del' fruheren Vel" 
ordnung abgeandert werden. 

M.V. ,-om 19. Mai 1899, lLG.EI. !J6, 
betrpffend den Verkehr IIlit Si(~hl"r· 

heitssprengpraparaten. 
M.V. VOIll 19.1\Iai 1899, R.G.Bl. n5, 

bE'trifft den Vorkehr Illit sprpng· 
kriiftigen Zundungon. 

Sicherheitssprengpraparate tiind Holche, die nur durch sprengkraftige 
Ziindungen zur Explosion gebracht werden konnen nnd die daher mit 
der ausdrilcklichen Bezeichnung als "Sicherheits"sprengpriiparate in 
den Handel gelangen. Der Verkehr hiermit, die Lagerung und del' Ver
brauch sind wesentlich einfacher als bei Dynamit und Nitroglyzerin
praparaten, und die Vorschriften erschopfen sich im allgemeinen darin, 
daB die Sicherheitssprengpraparate unter verlaf3licher Sperre und bis 
zum Zeitpunkt ihrer Verwendung von sprengkraftigen Zilndungen streng 
gesondert zu halten sind. Sicherheitssprengpriiparate sind Dynammon, 
Ammonal, Luxit (frilher Roburit), Westfalit, Dahmenit, Sekurit 
u. a. m., in der Hauptsache Ammonsalpeter-, teilweise aueh Kali
sal peterpraparate. 

Sie haben die frilher no eh oft verweneleten Pulversorten fast ganz 
verdrangt, sind wenig empfindlieh gegen Feuer, Reibung, Schlag oder 
StoB, allerdings empfindlich gegen Feuehtigkeit. Sie werden nur dnreh 
sprengkraftige Ziindungen, d. i. im allgemeinen dureh Sprengkapseln 
(Sprengzilndhiltchen) Nr. 6, Nr. 8, zur Explosion gehracht. 

Wesentlieh gefahrlieher sind die Nitroglyzerinpriiparate, zu denen 
aueh die Dynamite und insbesondere die am meisten verwendeten 
Kieselgurdynamite gehoren, und zwar besonders, wenn das Nitro
glyzerin gefriert, was bei etwa -+- 8 0 C, also in mitteldeutsehen klima
tisehen Verhaltnissen in 200 Naehten des Jahres del' Fall ist, worauf 
mit besonderem Naehdruck hingewiesen win!. Filr das Aufwiirmen 
sowie filr die Lagerung unel Behancllung des Dyllamits IInd insbesondere 
del' fertigen Patronen, bestehen eirw Reihe von gPflt'tzlichen Be-
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stimmungen, die lei<1er "on den damit gesehaftigten Lenten haufig 
geringgeschiitzt werden, weil del' stete Umgang mit del' Gefahr ab
stnmpfend wirkt. Del' Betriebsingenieur hat fUr die Einhaltung diesel' 
Bestimmungen zu sorgen uncl insbesondere auch dafUr, daB diese Be
~timmungen in leichtverstandlicher Weise den Lenten wieclerholt ein
geschiirft uncl dauernd an del' VerwendnngssteIle angeschlagen werden. 

lch verweise insbesondere auf geniigende Lange del' Ziind
~chniire, dam it eine geniigende Brenndauer gesiehert ist, wahrencl 
welcher Rich die mit dem Entziinden Betrauten bergen konnen, anf 
AbHperrungsmaBnahmen sowie auf die \-orher gesicherten Unter
stiinde und Fluehtstellen. Des weiteren verweise ieh auf die Ge
fahrliehkcit del' "Versager", die als 80lche zu bezeichnen und nicht 
dUI'ch Amlraumen odeI' Nachbohren, auch nicht mit holzernen Werk
zeugen, zu bearbeiten sind. Diese Beseitigung muB vielmehr derart 
~eschehen, daB in del' Nahe des Versagers, ab er vorsiehtig, eine andere 
}line gebohrt, gesetzt HmI zur Ziindung gebracht wird, die den Ver
sager zur _'\1itexplosion bringen solI. 

Bei Verwendung del' elektrisehen Ziindung hat del' .:\Iineur, 
del' das Laden del' Schiisse und das Legen und Verbinden del' Draht
leitungen besorgt, die Kurbel del' Ziindmasehine bei sich zu tragen und 
erst unmittelbar vor dem Abtun del' Schiisse auf die KurbelweIle auf
zusetzcn. Sofort nach dem Ziinden sind die Leitungsdrahte auf voIl
kommen sichere WeiHe auszuschalten. 

Fiir den gcwerbHmiiBigen Betrieb von Steinbriiehen bestehen in 
()sterreieh l\linistcrialvorsehriften vom 29. }lai 1908, RG.Bl. NI'. 116. 

Dicse Vorschriften behandeln zuerst die Abraumarbeiten, naeh 
welehen die "orhandene Tagdecke und das verwitterte odeI' unbraueh
bare Material abgeraumt werden solI; reehtzeitiges Fortsetzen del' Ab
raumarbeiten entsprechend dem Gewinnungsfortschritte, Bermen zwisehen 
dem FuBe del' Abraumschichte und dem Bruchrande, natiirliche 
Bosehungswinkcl, Verbot von Untergrabungen, Sehutzstreifen gegen 
den Bruehrand und die 2'{achbarn sind das \Vesentliehe diesel' Be
~tirnmungen. 

Die Bestimmungen iiber die Gesteinsgewinnung selbst beinhalten 
die Abbauarbeit in Staffeln odeI' in Terrassen, ferner Vorsehriften, 
wenn ganze Wande durch Unterminierllng, etwa auch durch Kammer
mincn, zum Absturze gebracht werden soIlen. Absperrungs-, Sieherungs
und EinfriedungsrnaBnahmen sind vorgeschrieben. 

Beziiglich der Sprengarbeiten verweist die se Verordnung auf die 
beziiglichen Sprengverordnungen und insbesondere darauf, daB zu deren 
Vornahme nul' besonders erfahrene uncl "erlaBliehe Leute verwendet 
wenlen diirfen, die in einer besoncleren Liste evident zu fUhren sind. 

Die Bestimmung, daB an mehreren geeigneten uncl leicht zugang
lichen Stellen des Betriebes ein kurzer, die wichtigsten Bestimmungen 
diesel' Veronlnung enthaltender Auszug in dauerhafter \\'eise anzu
,;ehlagen ifit, Hollte auch in all den Fallen geLibt werden, in clenen dies 
nicht din·kte gesetzliehe Von;chrift ist. Alleh die in gewissen regel-

0* 
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maBigen Zeitabstanden durchgefuhrte Vorlesung diefler wiehtigen Be
stimmungen durch den Betriebsingenieur mit ansehlieBender Diskussion 
i;;t auBerordelltlieh zu empfehlell und wird manehe praktiflehe }IaB
nahme zutage fordern nnd insbesondere die gesetzliehen BeHtimmungen 
bei dies en gdahrlichen Arheiten nieht aWl den Angen geraten Iassen. 

Ferner muB in jedern solehen Betriehe das Zllr erRten Hilfeleistllng 
erforderliehe Material, Verbandrnaterial, blutstillende, Labe-, D('~

infektions- und Transportrnitt:ol, yorhanden sein, mit deren Anwendung 
die Aufsiehtsorgane und ein Teil del' Arheiter vertraut gemacht werdell 
miissen. 

SehlieBlieh sind die Leute auch zu belehren, daB del' GClluLl oder 
die langere Beruhrung del' Korperhaut mit Nitroglyzerinpraparaten 
Kopfschmerzen und Ublichkeiten verursachen, weshalb die darnit be
schiiftigten Arbeiter die Raut mit warmer 4- bis 5%iger Atznatronlauge 
und dann mit reinem Wm;ser wm;ehen sollen. AIs }littel gegen Dblieh
keiten sind bis zur Ankunft des Arztes korperliche guhe, Eisnmschlage. 
UbergieBen des Korpers mit kaltem Wasser, del' C:xenuB von starkem 
Kaffee zu empfehlen. 

Bei allen Gruben- und Stollenbauten, in clenen mit Nitroglyzerin
pulvern, insbesondere aber mit solchen gesprengt wird, die organische 
Aufsaugrnittel enthaIten, ist fiir moglichst kraftige Bewetterung zu 
sorgen. 

VI. Gesteinszerkleinerung und Sortierung 
Steinbrechmaschinen. Backenbrecher 

Die Fiille, wo man das durch Sprengen gewonnene Gebirge in kleineren 
als den hierbei sich ergebenden BruchgroBen benotigt, betreffen J\'[ortel
und Verputzsande fur }Iaucrungcn, Kies, Splitt und Schotter 
fUr StraBenbauten und Schotter fur Bahnoberbau-Bettungen. 
Diese Fiille sind seit der ausgebreiteten Verwendullg von Beton unf! 
Eisenbeton urn einen vermehrt worden, del' in seinen Anspruchell 
hinsichtlich Menge und Eigenschaften del' obgenannten Zerkleinerungs
produkte alle anderen ubertreffen durfte. 

a) Backenbrecher 

Das Zerkleinern des Brechgutes geschieht im Brechraull1. del' 
durch das Brechmaul besehickt wird, urn das gebrochene Gut durch 
den Brechspalt austreten zu lassen (8iehe Abb. 28). Der Brechraum 
win] durch die SeitenkeiIe (12,13), durch die feste Brechbacke (10) 
und durch die bewegliehe Brech backe (2), auch Brechschwinge 
genannt, gebiIdet und ruht in dem .:\Iaschinenrahmen (1). Diesel' wird, 
wenn ungeteiIt, aus GuBeisell, wenll meluteilig, ans zusall1menZl!
schraubenden StahlguBteilen hcrgestellt. Die Sehwinge (2) pendelt urn 
die waagrechte Achse (3) in einer hin- und hergehenden Bewegung, dip 
von del' Kurbelwelle (5) mittds Zngstange (4) und KniehcbdpLtttPIl 
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(.37) betiitigt wirel, wobei die Feder-Zugstange (29, 31) die SpaItweite 
hei 27 offen halt; diese Spaltweite ist dureh den Keil (19) und die Stell
sehraube (20) aueh wahrend des Betriebes verstellbar. Ein mogliehst 
gleiehmal3iger Gang trotz der stark weehselnden Beanspruehungen solI 
rlureh die beiden schweren Sehwungrader (6) erzieIt werden. Der Antrieb 
prfolgt uber eine lose und fcste Riemenseheibe mit 200 bis 250 Touren 
jeMinute. Wegen des trotz der Schwungrader stoBweisen Arbeitens 
soIl del' Durchmesser der Antriebs-Riemenscheibe um 10% kleiner als 
das rechnerische Ergebnis genom men werden, um dem unvermeidlichen 
J~iemenrutsehen Rechnung zu tragen. 

Die Leistung eines solchen Steinbreehers hangt ab von del' GroBe 
des Breehraumes, van del' Spaltweite des BreehspaItes, von der Schnellig
keit der Baekenbewegung und am meisten von der Harte und Zahigkeit 
bzw. Sprodigkeit des Breehglltes. Diese Breeher werden in NormalgroBen 

AhL. ~8. "ehniU uurc h ('ill"" Backcnhl'cchc)· 

erzeugt van 2;"lO/ 150 bis 800/600 mm BreehmaulgroBe, die cine Stunden
leistung bei mitteIhartem Gestein von 1,5 bis 16 m 3 ergeben. AIs Faustregel 
kann man annehmen, daB der Kraftbedarf in PS ungefahr die doppelte 
Zahl der stiindliehen Brechleistung in Kubikmeter betragt; sind in den 
Firrnenkatalogen kleinere Ziffern angegeben, so ist dabei stillsehweigend 
an Lokornohilantrieb gedaeht, der bekanntermaBen stark uberlastet 
werden kann. Del' Hauptanteil an den Betriebskosten flillt del' Antriebs
kraft zu; Abschrpibung und lnstandhaltung sind betriichtIich, da del' 
Steinbrecherbetrieb hohe Anforderungen an das Material "teIIt und auch 
Briiche an del' Maschine, wenn Bobrstahlstucke etwa rnit hineingeraten, 
nicht gerade selten sind. Die mit dem Brechgut unmitteIbar in Beruhrung 
kornrnenden Teile del' Brecher sind starker Abniitzung unterworfen und 
Illiissen deshalb aUflweehselbar sein; dies gilt fUr die Breehbacken (10, 
24, 27) und fUr die Seitenkeile (12, 13). Die Abniitzung wiichst mit del' 



134 Gcsteinszerkleinerung und Sortierung 

Annaherung an die Brechspalte, so daB unten mehr abgeniitzte Brech
backen umgedreht werden konnen, wahrend der untere Seitenkeil (13) 
fUr sich allein ausgewechselt werdcn kann. Konstruktionen, wo fiir die 
Befestigung der Brechbacken im Steinbrecher Schrauben nicht er
forderlich sind, sind vorzuziehen. Bei dem Brecher der Abb. 28 geniigt 
es, sie mit Hartblei zu hintergie.Ben (11), nachdem fUr die feste Brech
backe (10) die Seitenkeile (12, 13) und fUr die Schwingenbrechbacke (25) 
der Klemmkeil (25) mittels der Schrauben (26) angezogen wurden. Die 
VerschleiBplatte (27) ist noch besonders auswechselbar. GroBe Brech
backen sind mehrteilig und dahcr mehrteilig umsetz- und mehrfach 
auswechselbar. Die Brechbacken werden aus SchalenhartguB oder Hart
stahl in den verschiedenen NormalgroBen angepaBten GroBen und je 
nach dem Brechgut mit verschieden gewolbter und gerillter Oberflache 
hergestellt. Das Krupp- Grusonwerk verfiigt iiber 4000 Brechbacken
modelle. Die Aussparungen der Hartstahlbrechbacken sind mit gutem 

~ DODO 
~ DODO 
~ 0000 
~ 

Mehrteilige Hartstabl- Mehrteilige Hartstabl-
Brechbacke fiir Stirnwand Brechba.cke fiir Schwinge 

Abb. 29. ErsatzteiIe fur Steinbrecher 

Beton (1 Teil Zement: 3 Teilen Sand) auszufiillen (siehe Abb. 29). Zur 
Vermeidung von Betrie bsstorungen miissen stets ellllge 
Paar Brech backen, Seitenkeile, Kniehe bel platten (37) und 
Kniehebelplattenlager (22) vorratig gehalten werden, da die 
Nachlieferung trotz Codeworten usw. namentlich bei ungebrauchlichen 
Modellen, die erst gegossen werden miissen, recht viel Zeit erfordert. 
Die Betriebsorganisation beschrankt sich bei Steinbrechmaschinen 
auf die richtige Aufstellung der Maschine, Zubringung und Abforderung 
des Brechgutes und auf die Vermeidung von Betriebsstorungen 
durch geniigende Lagerhaltung der obgenannten VerschleiB
stiicke. Der Betriebsingenieur, der sich darum kiimmert, wird viel 
Arger, Zeit und Geld ersparen. 

Bei der Wahl eines Brechers spielt die GroBe der Aufgabestiicke 
eine groBe Rolle; bei kleinen Leistungen wird haufig der Fehler begangen, 
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den Brecher in der Maulweite zu klein zu wahlen. Es ist dann erforderlich, 
die Aufgabestiicke der GroBe des Brechmaules entsprechend von Hand 
aus zu zerschlagen, was die Betriebskosten wesentlich steigert. 

Die bisher besprochene Ausfiihrungsart der Backenbrecher zerdriickt 
das Gestein durch das einfache Hin- und Hergehen der Backenschwinge 

a L 
ALb. 30. S"hwingdiagramme 

a des Backenbrechers Abb. 27. b des Einschwingenbrechers Abb. 30 

infolge der dadurch hervorgerufenen Verkleinerung des keilformigen 
Brechraumes. Die Abb. 30 und 30a, zeigt dessen Schwingdiagramm, 
und zwar an vier Punkten der Brechschwinge, am Brechmaul, am unteren 
Auslaufspalt und an zwei Zwischenpunkten. Der sogenannte Einschwin
gen brecher (Abb. 31) erzeugt nun die hin- und hergehende Bewegung der 

Abb. 31. Schnitt durch einen Einschwingenbrecher 

Brechschwinge nicht wie vorhin durch feste Aufhangung und Kniehebel
Exzenterbewegung, sondern die Brechschwinge ist fest gelagert und wird 
durch eine Exzenterwelle direkt hin- und herbewegt. Das Schwing
diagramm dieser Bewegung stellt Abb. 30b dar. Das Brechgut wird nicht, 
bloB zerdriickt und im iibrigen dem langsamen DurchfalI iiberlassen, 
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sondern infolge einziehender Wirkung der Bewegung zwangmiiBig nach 
dem Auslaufspalt gezogen. Durch diese transportierende Wirkung wird 
die Leistung gleichmiiBiger und offenbar auch h6her, da das Brechgut 
kiirzere Zeit im Brechraum verbleibt, wodurch auBerdem der VerschleiB 

Abb. 32. Backenbrecher 

der Brechbacken und Seitenkeile 
verhaltnismaBig sinkt. Die Liefer
firmen dieser Brecherart bezeich
nen bei gleicher Gr6Be eine Mehr
leistung von 25 bis 30 % als sicher ; 
dabei laufen diese Brecher mit 
geringerer Tourenzahl, etwa 200 je 
Minute und haben einen um 10 bis 
20 % geringeren Kraftbedarf. Zu 
beachten ist ferner das beinahe 
absolute Gleichbleiben der Spalt
weite. Aus all diesen Griinden 
wird diese Brecherart besonders 
fUr hartes Gestein und fUr Fein
brechung verwendet, zumal auch 

Verstopfungen wegen der Transportarbeit der Brechbewegung weniger 
zu besorgen sind. 

Derlei Backenbrecher werden von Friedr. Krupp Grusonwerk 
A. G., Magdeburg-Buckau (siehe Abb. 32), Bauch & Friese "Ibag", 
Neustadt a. d. Haardt, Karl Peschke, Glaser-Luzatto, Wien, 
Marchegger Maschinenfabrik A. G., Skodawerke in Pilsen und 
anderen geliefert. 

i 

Abb. 33. Systernzeichnung des Fricdrich-Patentbrechers 

Eine originelle, patentgesicherte Konstruktion baut die Maschinen
fabrik Max Friedrich & Co., Leipzig-Plagwitz. Wie Abb. 33 zeigt, 
ist dies sozusagen eine Kombination der beiden friiheren Bauarten, 



:-itcinbrechmasehinf'll -.- Baekenbreeher 137 

indem die Brl'chschwinge ,,j"' nicht bloB durch eine Kniehebel-ExzenteI'
bewegllng in ihI'em unteren Teil hin- und heI'bewegt wird, sondeI'n nach 
_-ht del' "EinRchwingenbrecher" auf einem ExzenteI' aufgehangt ist. 
Hiel'durch el'hiilt die Bl'echschwinge neben del' einfachen pendelnden 
Bewegung noch eine doppelseitig schwingende und schlagende, und zwal' 
so, daB sic nach del' festen Bl'echbacke dl'iickt, dann in del' voUen Brech
backenliinge nach unten dl'iickt bzw. rei13t und sich dann wieder von nnten 
hel'auf nach hinten unel oben bewegt. Das Schwingdiagramm dieses 
PatentsteinbI'eeheI's ist eine sehr vel'wickelte Figur, nebenseitig fill' das 
untel'f' Ende del' Schwinge dargestellt (Abb. 34). Del' Durehgang dcs 

I Seellllde ·1 SectLluien 

.5 SccmukTb 15 Secunflen 
Abb. 34. Sclnyingdiagramm 

Brechgutes von ob en nach unten durch das Bl'echmaul wil'd durch das 
kurze, schlagende NachuntencIriicken del' Patentschwinge noch be
schleunigt; beide Faktorell erhohen die Leistung. Diesel' Brecher hat 
auch -- siehe die Diagmmme - keinen Vorwiirts- und keinen Leergang. 
er bricht andauernd, belastet aUe Teile gleichformig, und die aufgewendete 
Kmft wird ganz zum Brechen ausgeniitzt; auch die Abniitzung del' 
Bl'echbaeken ist verhiiltnismiiBig geringer, cIa im Brechraume nnten 
11 n d 0 ben ge brochen wire!. 

Alle Backenbl'echer h~tben den Kachteil del' ruckweisen Arbeit, 
del' lVloglichkeit des Dllrchganges von Platten und Keilen statt moglichst 
kubischel' Stilcke, de;.; Ausweichens des Brechgutes nach oben, namentlich 
bei nassem uncl Rchliipfrigem Brechgut; diese Nachteile werden durch 
dic oben angefilhrten Konstruktionen vel'l'ingel't, abel' nicht restlos 
aufgehoben. 

Fur Steinbrechanlagen im Tiefbaue wird man immer stationiire, 
wohl fnndierte Maschinen nehmen, deren Auswahl durch eigene Erfahrullg 
odeI' durch VeI'sllche bei den Lieferfirmen zn bestimmen ist. Die \Vahl 
del' Griif3entypen, del' :Vlauldimensionen, del' Breehbaeken wird yon 
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Umfang und Art der Leistung und von der Beschaffenheit des Gesteins 
abhangen; auch die Wahl, ob Schalen-HartguB (CoquillenhartguB) oder 
Hartstahl, wird am besten versuchsweise bestimmt. Die Wartung dieser 
groben Maschinen im Betriebe ist auf die Schmierung reduziert. Fiir 
kleineren Bedarf oder bei wechselnder Ortlichkeit nimmt man fahr bare 
Steinbrechanlagen, auf die spater noch zuriickgekommen wird. 

b) Rund- oder Kreiselbrecher 
Eine wesentlich andere Bauart weisen die Rund- oder Kreiselbrecher 

au£. Sie werden namentlich in den angelsachsischen Landern, besonders 
in Amerika, stark verwendet. Abb. 35 stellt eine perspektivische Schnitt-

Abb. 35. Perspektiviscbe Scbnittansicbt eines Krcisclbrecbers, System "Gates" 

1 Bodenplatte 
2 U nteres Gestell 
3 0 beres Gestell 
4 Biigel 
5 Einwurftrichter 
6 Zahnkranzkonus 
7 Zahnkranzgetriehe 
8 Riemenscheibe 

9 Staubring 
10 Biigelkappe 
11 Brechkegel 
12 Brechbacken 
13 Rutsche, U nterteil 
14 Rutsche, Oberteil 
15 Hauptscbaft, Kbnigs

welle 

16 \-orgelegewelle 
17 Auslanfrinne 
18 Aullercs Vorgelegelager 
19 Verschlulldeckel 
20 Deckel zur Bodcnplatte 
21 Aufbangehiilsen 
22 Einlagcring 
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ansicht von einem Kreiselbrecher System "Gates" der Firma Allis· 
Chalrners, Milwaukee, D.S.A., dar. 

Der Brechraum, von dem Brechkegel 11 und den Brechbacken 12 
gebildet, stellt einen auf dem Kopfe stehenden Hohlkegelraum dar; 
die Mau16ffnung des Einwurftrichters 5 und die Spaltoffnung bei 22 ist 
je ein Kreisring. Die Brechachse, Hauptschaft, Konigswelle, 
fiihrt eine Bewegung aus, die dem Mantel eines Kegels entspricht, wodurch 
- im Gegensatz zu den Backenbrechern - eine ununterbrochene 
Zerkleinerungsarbeit geleistet wird. Dadurch wird der Rundbrecher 
bei gleichern Kraftbedarf mehr leisten als ein Backenbrecher. Die Brech· 
achse 15, die von der Aufhangehiilse, Halslager 21, getragen wird, wird 
durch Konusantrieb 6, 7, bei zentrischer Lagerung, aber exzentrischer 
Bohrung (oberhalb 20) derart kreisend geschwenkt, daB ihre Mittellinie 
einen Kegelrnantel beschreibt. Die hieraus entstehende Bewegung des 
Brechkegels 11 ist dadurch gekennzeichnet, daB samtliche Punkte seiner 
Obcrflache sich in zur Kegelachsc der Brechbacken 12 exzentrischen 
Kreisen bewegen und sich in steter Folge den entsprechenden Punkten 
von 12 nahern bzw. entfernen, so daB also die Orte kleinsten Abstandes 
und damit groBten Druckes stetig fortlaufend die Kegelflachen von 
11 bzw. 12 durchlaufen. Eine Drehbewegung, Rotation, des Brechkegels 
urn seine eigene Achse, d. h. ein Zermahlen des Brechgutes zwischen 
Brechkegel und Brechmantel findet nicht statt, sondern lediglich 
ein Zerdriicken. Die Brechspaltweite ist durch Hoher· oder Tiefer
stellen der Konigswelle bzw. des auf ihr sitzenden Brechkegels einstellbar, 
wodurch das Brechgut nach Bedarf in groBere oder kleinere Stiicke 
zerkleinert werden kann. Die Riemenscheibe 8 ist auf der Vorgelege
welle 16 nicht fest aufgekeilt, sondern besitzt eine Bajonettkupplung, 
deren Verbindungsbolzen im Falle von Uberlastung abgeschert wird, 
um die Maschine vor Bruch
schaden zu bewahren. Der 
Brechkegel und die Brech
platten sind auswechselbar. 

In Deutschland ist die 
alteste Fabrik von Rund
brechern die Maschinenbau
Anstalt Humboldt, Koln
Kalk. Von der Eigenart 
ihrer Brecher sei die durch 
Patente geschiitzte zylindri
sche Form des Brechraumes 
und die waagrecht geteilte 
Ausfiihrung des Brechringes 
und Brechkegels hervorge-
hoben (siehe Abb. 36). Die Abb. 36 

Ringflache der Austritts-
offnung des Brechraumes ist dadurch bei gleichem Einwurftrichter
Durchmesser und bei gleicher Spaltweite des Austrittsspaltes erheblich 
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groBer als bei aIlen Bauarten, wo der Brechmantel nicht zylindrisch, 
sondern konisch ist. Hierdurch kann sich das Brechgut im Verlaufe 
der Zerkleinerung im unteren Teile des Brechraumes mehr ausbreiten, 
es kommt nicht zu einer zerreibenden Wirkung, wodurch es sich erklart, 
daB Humboldt-Kreiselbrecher weniger Mehl und GrieBe liefern. 
Die Zerdriickung findet zwischen groBeren Flachen statt und deswegen 
haben die auswechselbaren Brechteile eine verhaltnismaBig geringere 
Beanspruchung und deshalb langere Lebensdauer. Aber auch die Aus
wechselbarkeit ist hier eine wesentlich bessere. Die aus geschlossenen 
Ringen, also nicht aus einzelnen schiefwinkeligen, geneigten Platten 
bestehenden auBeren zylindrischen Brechbacken sind horizontal geteilt, 
so daB einerseits ein Wenden der einseitig abgeniitzten Brechringe, 
anderseits ein Austausch des unteren, mehr sieh abniitzenden Brechringes 
gegen den oberen moglich ist (siehe Abb. 37). Es sind also vier Einbau

stadien der Breehringe bis 
zur volligen Abniitzung 
moglieh. Auch der Brech
kegel ist waagreeht geteilt, 
so daB der obere der Ab
niitzung weniger unterwor
fene Teil naeh VerschleiB 
des Unterteiles noeh weiter 
beniitzt werden kann; der 
untere Kegel selbst besteht 
wiederum aus einem Kern 
und einem darauf befestig
ten Kegelmantel, so daB 
nach Abniitzung der Brech
rillenkanten nur notig ist, 

Abb. 37 den Mantel des Unterkegels 
auszuwechseln. Die Er

fahrung hat gezeigt, daB diese Vielfalt der Auswechselbarkeit groBe 
Betriebsersparnisse mit sich bringt. Die Riffelung der Brechbacken 
wird je nach dem Brechgut und der gewiinschten KorngroBe gewahlt. 

Die KorngroBe ist auch maBgebend, fiir die GroBe des Ausschlages, 
den der Brechkegel erfahrt. Dieser ist in einer Kugelpfanne aufgehangt 
und durch eine Stellvorrichtung anzuheben, womit auch ein VerschleiB 
der Kegelbacken gegen die Spaltoffnung ausgeglichen werden kann. 

Die Bohrung der Antriebsbiichse ist mehr oder weniger stark exzen
trisch ausgefiihrt, und zwar ist die Exzentrizitat beim Feinbrecher 
kleiner als beirn Vorbrecher. 

Der Universalbrecher ist rnit einer durch Patent geschiitzten 
Vorrichtung versehen, die durch cntsprechende Drehung von zwei 
Biichsen, von denen die innere exzentrisch gelagert ist, eine Veranderung 
der Exzentrizitat ermoglicht. Diese Einrichtung hat den Vorteil, daB 
man die GroBe der Hubbewegung des Brechkegels nach der Harte des 
Materials einstellen kann. Bei rnittelharten, weicheren und elastischeren 
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Gesteinen muB die Bewegung verhaltnismaBig groB sein, wahrend bei 
der Zerkleinerung von hartem und sprodem Breehgut mit einer kleineren 
Bewegung das beste Ergebnis erzielt wird. Die Mogliehkeit dieser Ein
stellung ergibt groBtmogliehe Leistung bei entspreehend geringerer 
Beanspruehung der Masehine und Abniitzung der ausweehselbaren Teile. 

Wegen der kontinuierliehen Zerkleinerungsarbeit, wegen des um 
25% geringeren Kraftbedarfs, wegen der verhaltnismaBigen GroBe von 
.:YIaul- und Spaltoffnung, da bei gleieher Dimension d hier die fUr diese 
Offnung bestimmende GroBe 3,14 d ist, sind die Rund- oder Kreisel
breeher fUr verhaltnismaBig groBere Breehleistungen vorgesehaffen. 
Humboldt erzeugt zwar Modelle von 1,5 m3/h angefangen, aber die 
ersten fUnf Modelle nehmen nieht so groBe Aufgabestiicke auf als Backen
brecher gleicher Leistung. Von hier ab, das ist ab 15 m3 stiindliche Brech
leistung, treten die Vorziige der Kreiselbrecher voU in Erscheinung; die 
groBte von Humboldt erzeugte Type (siehe Abb. 38) hat einen Durch-

Abb. 3S. Kreiselbrecher 

messer der Fiilloffnung von 2000, eine groBte Spaltweite derselben von 
200 mm; die GroBe der Aufgabestiieke kann noeh 1200/700 m sein, die 
Leistung ist 120 bis 150 m3/h, der Kraftbedarf ca. 150 PS, das Gesamt
gewicht des Brechers ca. 70 t. Kreiselbreeher werden fUr groBe oder 
andauernde Leistungen, wie in Stein- oder Sehotterbruehanlagen, be
vorzugt. Die Lieferfirmen geben ausfUhrliehe Vorschriften und Plane 
fUr die Aufstellung und Behandlung der Kreiselbreeher einerseits und 
fUr die Betriebsorganisation anderseits, da die Beschiekung und der 
Abzug von groBen Massen Aufgabe- bzw. Breehgutes eine sehr wiehtige, 
die Leistung wirtsehaftlieh am meisten beeinflussende Frage ist. 
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Sortier- (Klassier-) Maschinen 
Bei den Gesteinsbrechern aller Arten wird durch die Austrittsspalte 

nur eine Dimension des gebrochenen Gutes maximal bestimmt, d. h. 
Platten oder Keile 
konnen durchrutschen 
und besonders alles 
Brechgut, dessen groBte 
Dimension kleiner als 
die Ausfallsspaltweite 
ist, weshalb dort eine 
Mischung aller Gro
Ben austritt, die in 
der Mehrzahl aller 
Fiille zu sortieren, 
klassieren, ist. Dies 
geschieht durch eigene 
Anlagen, z. B. Schut
telsie be, meistens aber 
durch Sortier- oder 
Sie btrommeln. 

Diese Trommeln 
haben einen gelochten 
walzen- oder kegelformi
gen Stahlblechmantel, 
der bei den kleineren 
AusfUhrungen durch 
Armkreuze mit einer 
durchgehenden Welle 
verbunden ist, die mit 
ihren beiden Enden in 
Stehlagern ruht. Der 
Antrieb erfolgt durch 
Riemenscheibe, bei ganz 
kleinen Modellen direkt, 
sonst mittels Zahnrad
vorgelege (Abb. 39). 

Der Trommelmantel 
hat mehrere Sie bfelder 
von zunehmender Loch
weite, und die kleinste 

'<t Sieblochung liegt naWr-
licherweise an der Ein

lauf-, die groBte an der Auslaufseite. Man unterscheidet: 

Staub: 
Feinsand: 
Sand: 

Rundloch-iS/ < 0,7 mm; im allgemeinen unverwendbar 
is/ = 0,7 bis 3 mm; flir Verputzzwecke 
is) = 3 bis 7 mm; flir IIfauerungen, Asphaltierungen 
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Grus: RUlldloch-(S) = 7 bis 15 mm; fiir StraBellbau und Beton 
Kies: 
Splitt: 
Schotter (Schlag) : 
Grobschotter: 

'(S) = 15 bis 20 mm ; " 
(S) = 15 bis 30 mm; " 
(S) = 30 bis 70 mm; " 
(S) = 70 bis 80 mm; " " , Eisenbahn-

schotter und Beton. 

Dementsprechend hat man z. B. zum Absieben von Eisenbahn
schotter drei Siebfelder, von denen eines fUr die Mischung aller GroBen 
bis einschlieBlich Grus, 15 mm hat, die beiden anderen zum Sondern 
des Schotters in zwei verschiedene KorngroBen, z. B. ober und unter 
40 mm Durchmesser; sollen StraBen- und Eisenbahnschotter getrennt 
werden, so sind vier Siebfelder vorzusehen. Die Siebbleche mussen aus 
besonders widerstandsfahigen Stahlblechen erzeugt und leicht auswechsel
bar sein; Lochform, LochgroBe und Lochstellung, geradlinig oder versetzt, 
sowie Siebdurchmesser und Lange bestimmen Grad, Art und Menge der 
Sortierung. SoIche Sortiertrommeln werden in Durchmessern von 
600 bis 1200 mm, in Langen von 2500 bis 4000 mm (bei drei Siebfeldern), 
Tourenzahlen von 20 bis 12JMinute und einem Kraftbedarf von 1 bis 4 PS 
erzeugt. 

Fur groBere Sortierungstrommeln, und zwar sowohl hin
sichtlich des Durchmessers als auch der Lange, wird keine durchgehende 
Welle mehr genommen; vielmehr ist die Trommel auf Rollen laufend 
drehbar gelagert, was den Vorteil hat, daB Welle, Armkreuze, Flach
eisenringe und sonstige innere Konstruktionsteile, die dem VerschleiB 
stark unterliegen, entfallen, und das zu sortierende Gut die Trommel 
ihrer ganzen Lange nach ohne irgendwelche Hindernisse frei durchlaufen 
kann. Das Gerippe solcher Trommeln muB derart stark ausgefiihrt und 
versteift sein, daB auch bei Entfernung der Siebbleche die Starrheit der 
Trommel in keiner Weise beeintrachtigt ist. Diese Trommeln laufen 
am Einlauf auf Rollen, am Auslauf in einem Kammzapfenlager oder gegen 
eine Spur; lange Trommeln erhalten noch paarweise Laufrollen, die, 
ebenso wie aIIe Vorgelege, gegen das ausfaIlende Siebgut durch Blech
kranze geschutzt sind. In der Regel wird der Antrieb am Einlaufende, 
bei langeren Trommeln, die eine groBere Antriebskraft erfordern, auch 
in der Mitte angebracht (Abb. 40). 

11976 

KA.UPP-6RUSONWERr 

Abb. 40. Siebtrommcl mit Ubersieb 
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Derlei lange Trommeln gestatten die Sortierung bis zu 6 und 7 Kor
nungen. Da fUr Feinsiebe nur diinnes Blech verwendet werden kann, 
das leicht verschleiBt, anderseits gerade am Einlauf, wo das feinste Sieb
feld ist, noch das gesamte Material rotiert, so werden die Feinsiebe als 
Ubersie be gebaut, d. h. sie bilden einen besonderen, auBen urn die 
eigentliche Trommel gelegten Feinsiebmantel, der durch das innenliegende 
grobere Sieb vor der Beriihrung mit dem groBstiickigen Gut geschiitzt 
ist. Auch zur Verkiirzung der Trommellange bei mehreren Siebfeldern 
werden die groberen innerhalb der feineren Siebfelder angeordnet. 

Solche Siebtrommeln werden von 900 bis 2000 mm Durchmesser, 
5000 bis 15000 mm Lange mit Umdrehungszahlen von 15 bis 7/Minute, 
Kraftbedarf von 2 bis 20 PS und Leistungen von 10 bis 60 m3/h von den
selben Firmen gebaut, die auch Steinbrechmaschinen erzeugen. 

Abb. 41. Schema einer Schotterbrech- und Sortieranlage (Krupp Grusonwerk) 

Bei derlei Anlagen, die auf kontinuierlichen Massenbetrieb arbeiten, 
ist das Hauptaugenmerk auf einige wichtige Punkte zu lenken: 

1. DaB der Ausgleich zwischen dem kontinuierlichen Betrieb und 
der wagenweisen Beschickung bzw. dem ebensolchen Abzug des sortierten 
Gutes, namentlich der letztere, durch Ausgleichsriimpfe, Fiilltrichter, 
Silos, erfolgt. 

2. DaB das Brechgut womoglich allein durch seine Schwere durch 
den ganzen ProzeB gefUhrt wird. 

Die Abb. 41 zeigt schematisch eine Schotteranlage in stark geneigtem 
Gelande, wie dies bei Steinbriichen zumeist der Fall ist. Die Zufuhr 
des Brechgutes erfolgt in der Steinbruchsohle oder mittels Drahtseilbahn 
von einem entfernten Steinbruch, und die Fundierung des Brechers ist 
gleichzeitig Stiitzmauer fUr das Gelande. 
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Wenn das Gelande ebener ist, dann stellt man am besten den Stein
brecher an die tiefste Stelle_ Man erspart einen hohen, teueren 

Abb. 42. Schotterbrech- und Sortieranlage (Ganz-Danubius, Budapest) 

a) 

Abb. 43. Siloklappenverschliisse 

Mauersockel fUr den Steinbrecher, dessen Aufstellung dann sehr viel 
leichter und billiger wird, was auch fur das Auswechseln von Ersatz
teilen gilt, und man vermeidet Anlagen zum Heben des Gesteins auf 
schiefen Ebenen oder Aufzugen. Hochgelagert ist vielmehr nur die viel 

Soeser. Baubetriebslehre 10 
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leichtere Sortiertrommel, wofiir ein leichtes und billiges Holzgeriist 
geniigt (siehe Abb. 42). In einem solchen Falle muB das gebrochene Gut 
allerdings durch einen Elevator, einen Becheraufzug, auf Trommel
hohe gehoben werden. 

Jenes Gut, das die ganze Liinge der Sortiertrommel passiert, obne 
durchzufallen. heiBt der ,;Uberlauf" und ist entweder groBer als die 
groBte Sieblochung oder es besteht vielmehr aus den oben erwiihnten 
"Platten" oder "Keilen". Es wird haufig, um es nicht verloren zu 
geben, in einem kleinen Brecher nachgebrochen oder dem ersten 
Brecher wieder zugefiihrt, was bei sehr groBen Anlagen auch automatisch 
durch Becherwerke geschieht. 

Die unter den einzelnen Siebfeldern angeordneten Silos werden 
in kleineren Ausfiihrungen aus Eisenblech, meistens jedoch an Ort und 
Stelle aus Holz mit Blechbeschlag hergesteIlt. Zweiteilige oder schrage 
Silosklappenverschliisse dienen zum sicheren AbschlieBen der Silos oder 
zum Abzapfen des Gutes. Die Abb. 43 a und b zeigen solche von der 
"Ibag", Neustadt a. d. Haardt, gelieferte Vm·schliisse. 

Walzwerke 
Braucht man in erster Linie feines Material, wie Verputz-, Mauersand, 

Terrazzomaterial u. dgl., so bricht man bis auf WalnuBgroBe vorgebrocbenes 
Material in einem Walzwerk noch einmal. Vorteilhaft ordnet man vor 
dem Walzwerk noch ein Schiittelsieb zum Ausscheiden des feinen 
Sandes an, urn das Walzwerk zu entlasten und hierdurch seine Leistung 
zu erhohen. 

Abb. 44. stationares Walzwerk (Ibag) 
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Walzwerke, auch Walzenmiihlen genannt, bestehen aus zwei Walzen, 
von denen die eine fest, die andere mit schweren Pufferfedern ausweichbar 
gelagert ist, um groBeren, harteren Stiicken den Durchgang durch die 
Walzen ohne Bruch zu ermoglichen. Die feste Walze wird von einer 
Riemenscheibe her angetrieben; beide Walzen haben Kuppelzahnrader 
aus StahlguB, wodurch die angetriebene feste Walze die Gegenwalze in 
Gegenrichtung dreht (siehe Abb. 44). 

Dadurch allerdings ist die Spaltweite zwischen den beiden Walzen 
nur in engen Grenzen verstellbar. Solche Walzwerke werden in GroBen 
von 220 bis 750 mm W alzendurchmesser, 300 bis 600 mm Walzenlange 
mit Leistungen von 1000 bis 10000 kg/h und einem Kraftbedarf von 
2 bis 20 PS, unter anderm von der "Ibag", Neustadt a. d. Haardt, 
gebaut. 

Abb. 45. Scbwingwa.lzwerk der Firma Wertheim & Comp. und 
Marchegger Maschinenfabrik 

Andere Firmen, wie z. B. Humboldt, Koln-Kalk, oder die March
egger Maschinenfabrik, bauen solche und namentlich groBere Walz
werke in der Weise, daB die feste Walzenachse durch eine Schwungrad
riemenscheibe und die Schwingwalzenachse fiir sich durch eine Riemen
scheibe angetrieben wird. Zahnradvorgelege und Kuppelrader sind dabei 
vermieden, auch die Walzenentfernung ist in groBeren Grenzen verstellbar 
(siehe Abb. 45). Diese Schwingwalzenwerke arbeiten im allgemeinen 
sparsamer. 

Die Leistung der Walzenwerke ist abhangig vom Brechgut, von der 
Walzenlange, der Spaltbreite und vom Walzendurchmesser, und zwar 

10· 
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~ 
"" !:j 

besteht zwischen diesem "d" 
und der GroBe der Aufgabe
kornung "f)" eine Beziehung, 
und zwar: 

d=550 mm, f)< 35 mm 
d=700 mm, {)< 40 mm 
d=950 mm, f)< 55 mm. 

Bei kleinerem Walzen-
§ durchmesser bzw. groBerer 
~ Kornung "ziehen" die Walzen 
::: dieses Brechgut nicht ein, es 1 tanzt oder springt ober dem 

.!> Walzenspalt herum. 
[I 

~ 
Ul 

Die Walzenachsen tragen 
guBeiserne Kerne, auf welche 
die aus bestem Hartstahl, 
CoquillenhartguB oder Spezial
stahlguB hergestellten Wal
zenmantel oder Mahlringe 

~ aufgezogen und durch Schrau
-§ ben festgehalten werden, urn 
~ 

p< derart, als dem VerschleiB 
~ unterliegend, leicht auswech
.~ selbar zu sein. 
~ Werden die Walzwerke in 
'd einer Anlage aufgestellt, wo 
" ., ihre Beschickung durch vor-.g 
1;; gebaute andere Apparate, wie 
~ Siebe, Trommeln u. dgl., be
~ reits ziemlich gleichmaBig er

"il folgt, so werden sie lediglich 
~ mit einem Aufgabetrichter, 
'2 der einen einstellbaren· Schie
.S 

~ 
"" <e 
~ 

ber besitzt, versehen. Andern
falls ist eine automatische 
Aufgabevorrichtung notig, 
die zumeist von der Walzen
achse aus mit Kurbelwellen-

~ antrieb u. dgl. angetrieben 
...-j wird. 

Fahrbare Steinbrechel' und 
Sortieranlagen 

Manche von den oben er
wahnten Anlagen sind derart 
groB und kostspielig, daB sie 
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bei den durchschnittlichen Baufiihrungen des Tiefbaues nicht ange
wendet werden kannen. Als Gegensatz hierzu soll auf kleine, halb
stationare Anlagen verwiesen werden, wie Abb. 46 eine solche von 
der "Ibag" gelieferte, bestehend aus einem Brecher- und einem Sor
tiertrommelwagen, darstellt. Die Beschickung des Brechers erfolgt 
durch einen Kiibelaufzug, die der Sortiertrommel durch ein Becherwerk, 
alles von dem Benzinmotor 20 bis 24 PS auf dem Brecherwagen an
getrieben. Die Entnahme des fertigen Materials erfolgt direkt in Rollbahn
oder Fuhrwerkswagen, die stiindliche Leistung betragt 5 bis 6 m3• 

Abb. 47. Fahrbare Schotterbrech- und Sortieralllage (Maschillellfabrik Glaser·Lllzatto) 

Noch kleiner und leichter beweglich sind die fahrbaren Steinbrech
und Sortieranlagen, die entweder mit Zugtierbespannung oder modernst 
als Autobrecher gebaut werden. Durch Umschalten wird der Automotor 
zum Antrieb des Steinbrechers uncI der Sortiertrommel verwendet 
(Abb. 47). 

vu. Die Betonbereitung 
Einleitung. Handmischung 

Zu Ende des verflossenen Jahrhunderts begann der Beton und 
der Eisenbeton seinen Einzug in die Praxis zu halten. Ich ha be an
laBlich der 11. Internationalen Tagung fiir Briicken- und Hoch bau 
zu Wien 33) den EinfluB der Betonbauweisen auf die Rationalisierung 
im Bauwesen dargelegt. "Der Beton als Mauerwerksgattung stellt 
einen Extremfall des sonst so schwierigen Steinmauerwerkes dar, namlich 
jenen, wo die GraBe der Mauersteine auf die GraBe der einzelnen Schotter
stiicke reduziert ist. Damit reduziert sich auch die - maschinell bisher 
nicht bewaltigte - Maurerarbeit auf eine Mischung des Schotters mit 
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den ]\Icirtelbildnern, also mit Sand, Zement und WasHer, Einbringung 
des gemischten Betons in die holzernen SchaIformen und, nicht immer. 
Stampfung des eingefiillten Betons. MasehinelIe Mischung aber 
war del' Maschinentechnik wohlvertraut und so hielt mit del' Bet on
mischmaschine eine billige, leicht bewegliehe, haufig immer wieder 
anwendbare Baumaschine erstmalig ihren Einzug auf clie Durchschnitts
baustelle. Da die vielfachen Anspriiche, die Betoll uncI besonders Eisen
beton erfiillen muB, nul' bei maschineller 1\lischung erzielt werden konnen, 
so wurde in den Bedingnisheften die Verwendllng geeigneter 
Maschinen direkt vorgeschrieben, ein ~ovllm in del' Gc
schiehte des Bauwesens!" 

Uns Heutigen ist die Handmischung nicht bloB zu unzuver
Iassig, sondern aueh zu schlecht, zu Iangwicrig, zu viele Leutl' 
brauchend und aus all diesen Griinden zu teuer. Allein die Tat
sache, daB die erzieIten Festigkei ten be i Mas ehinenmisch ung 
jene bei Handmischung um 50 bis 80% iibertreffen konnell. 
muB den Konstruktions- und den Betriebsingenieur die Handmisehung 
aIs zum Aussterben verurteilt erkennen lassen. 

Allein auch betriebswirtschaftIich ist die Handmisehung mit Naeh
teilen behaftet. Sie erfolgte, indem 4 Mann, in den Ecken einer quadra
tischen, ungefahr 2,50 x 2,50 m groBen Miseh biihne aus Holz odeI' 
Blech stehend, die Mischung durch Schaufelwurf vornahmen. 
Das Mischgut wurde auf die SchaufeI gefa13t, etwas gehoben, eo-; 
fallen lassend, gewendet und manehmal noeh mit del' Sehaufel 
besonders durchgestoehen. "Zweimal trocken - zweimaI naB", oft 
auch "dreimal trocken - dreimaI naB" war die Regel odeI' Vorschrift. 
Betrachtet man die Schaufelleistungen (siehe S. 105), so kann 1 ::\'Iann 
in 8 Stunden normal 15, hochstens 20 m 3, und 4 Mann bei viermaliger 
Mischung konnen ebensoviel leisten. Zum Einfiillen des Misehgutes 
in Schiebkarren und zum Auffiillen auf die Mischbiihne braucht man 
2 bis 3 Mann, zur Beigabe des Zementes und nachher des Wassen; bci 
unmitteIbarer Niihe beider Baustoffe noeh 1 Mann. Waren sole hp 
::\Iischbiihnen unmittelbar neben einer Fundamentgrube, del' gewohn
liche Fall, so schaufelten die Miseher den Beton auch in die Grube, wo 
ihn 2 weitere Leute "in 20 cm hohen Schichten zu planiercn und sorg
faltig zu stampfen" hatten. Auf die Fehlerquellen in technischer Hin
sicht beim Zumessen von Zement und Wasser und bei del' Sorgfalt del' 
2Vfisehung sei nochmaIfi hingewiesen. 

4 }Iischer, 2 Zufiihrer, 1 Zumesser fiir Zement und Wasspr, 
2 Planierer und Stampfer, d. s. 9 Mann, durch 8 h, d. s. 72 h, je 
Rm 1,30, d. s. Rm 93,tlO, und bei 15 m 3 Lpistung ist Rm tl,24 
je 1 m 3 del' Preis bei Handmischung unter obigen Annahmen und ohne 
Allfsicht, die 1 weiteren Mann erfordert und den Arbeitslohn auf 
Rm 7,0; m 3 erhoht. ::\Iehl'Ieistungen libel' 15 m 3/8 h miissen durch :\Iehr
Iohne, Pramien, erkauft werden und bedell ten keine Verbilligung. ] II 
den mei"ten Fallen wird jedoch die LeiHtung yon 15 m 3 heutc nicht 
mehr erl'eicht unci die Kostell erhohen "ieh bis aufs Doppelte. 
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Die maschinpllu :\Iischullg besteht vielfach in einer Nach
ahmllng del' Handarbcit. 

Cnter den heutc sogenannten Freifallmischern versteht man 
}lischmaschinen, die die ::\Iischung auf dem Prinzip des freien FaUes 
nm (kr umgewendetun Schaufel voUziehen. 

Mischtrommel. Nennfiillung. Drehzahl 
Das :\1ischgut wircl im Innern eines sich drehenden Behalters von 

zylindrischer, kegelformiger oder andersgestalteter Form, Misch trommel 
genannt, hochgehoben, bis es, seine T.:"nterlage verlierend, herabfaUt 
und sich dadurch vermischt. Die Drehung del' Trommel darf keine 
derart raHche sein, daB die Fliehkraft das :'tlischgut an die Trommel
wand preBt und sein AblOsen uncI HerabfaUen zum Teil oder ganz ver
hindert. Die Drehzahlen sollen deshalb 15 bis 20/l\Iinute nicht uber
schreiten; sic miissen im Betriebe auf der Baustelle eingehalten werden, 
weil ihre Uberschreitung - ahnlich wie bei Sortiertrommeln - dem 
Zweck der Maschine zuwiderlauft. Eine weitere Bedingung ist die, 
daB del' gesamte Rauminhalt del' Trommel groBer sein muB als del' 
durch FuUung mit Mischgut gegebene Nutzinhalt del' Trommel, wenn 
das l\Iischgut noch Ranm zum freien Fallen und Mischen haben solI. 
Das Verhaltnis von Nutz- odeI' Fullinhalt ("NennfUllung del' 
Trommel") zum Gesamtinhalt ist sehr verschieden, im aUgemeinen 
2: 3. Drehzahl und Kennfiillung RoUte auf dem Leistungsschilde 
jeder Betonmischmaschine angegeben sein, weil dies die Grunddaten 
sind, abgesehen von absatzlosen, stetigen, kontinuierlichen l\lischern. 

Die spatere Abb. 50 zeigt, welch nachteiligen EinfluB eine Uber
odeI' Unterschreitung, mit einem Wort eine Nichteinhaltung del' 
Nennfullung odeI' del' Drehzahl, mit sich bringt. Del' etwa ein
geschlagene Gedankengang, daB reichliche Beschickung odeI' gesteigerte 
Trommeldrehzahl die Leistung erhohen, ohne die Gute del' l\'lischung 
Zll beeintrachtigen, ist falsch, daher unzulassig! Deshalb unter
richte sich jeder Betriebsingenieur iiber die Leistungsschildangaben 
del' ihm zur Verfiigllng stehenden Mischer und halte sie dann ein! 

Absatzlose Mischer 
j)ie a b Ha t z los, s tetig odeI' kon tin uierlic h ar bei tenden 

Mischer beruhen auf dem C'xedanken del' Durchgangsmischung und 
bestehen am; einer geniigend langen, geneigten zylindrischen Trommel, 
die am oberen offenen Ende die Beschickung und am unteren offenen 
Ende den Abzug cler :\lischung vorsieht. Hier ist die lVlischdauer durch 
die Zeit zum Durchgange durch die Trommellange gegeben, und die 
:\lischung selbst erfolgt absatzlos, stetig. Die Lcistung solcher Maschincll 
ist der Menge nach, d~L die Drehzahl bcgrenzt ist, eine }1'unktion des 
TrommeldurehmesHers, die Giite del' :\Iischung eine Funktion del' Trommel
lange. Es iKt oh ne weiteres erkenntlich, daB diese }Iischart sehr leistungs
fiihig ,;pin nlll U, insbesonrlers bei Bcdarf an groBen, gleichartigen Beton-
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mengen, und ihre recht beschrankte Anwendung ist eigentlich ver
wunderlich. Auch die Schwierigkeiten der Regelung der Materialzufuhr 
in Hinsicht auf eine bestimmte Zusammensetzung des Betons sind kaum 

/M7M/kkaWe/"m/! mn7P/"sdwt'cA-e 
6rU/Jo'ri/.l 

Abb. 48. Schem a des Mischvorganges beim "Regulus"·l\1ischer 

groBer als bei Chargenbetrieb. Die auf diesem Prinzip beruhende alte 
Ransome-Maschine, die man gerne als "uberholt" ansieht, hat im 
Betonmischautomat "Regulus" der Maschinenfabrik G. Anton Seele
mann und Sohne, Neustadt-Orla, eine ganz moderne Erganzung 
gefunden. Die Beschickung erfolgt automatisch durch drei Forder
schnecken, die den Zement, Sand und Kies einer gemeinsamen Becher-

Abb. 49. Betonmischautomat "Rcgulus" 

mulde zufiihren; da jede einzelne Forderschnecke durch verschiedene 
Triebrader gedreht werden kann, so ist sowohl das Mischungsverhaltnis 
von Sand zu Kies als auch das von Zement zu Sand + Kies, letzteres 
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von 1:3 bi" 1: 14, aber auch die Gesamtleistung del' Maschine einstellbar, 
und zwar auf 4, H, 12 oder 15 m 3 je Stunde. Die beiden Abbildungen 
zeigen das Schema des ::\lischens (Abb. 48). Da auch del' \VasserzufluB 
sehr fein eingestellt werden kann, so ist bei diesem }'Iischer eine genaue 
Beschickung gewiihrleiBtct. Der Kraftbedarf ist gering und wird mit 
hochstem; 2 bis :1 pr:-; angegeben. Eine eigentliche Bedienung - abge
sehen van del' Reschickung del' Rohstoffbehalter - erfordert die 
11aschine nieht. In del' Zeit del' "FlieBarbeit" scheint ll1ir diese }Ia
,.;chine eine ZlIktmft im (iroBbetriebe zu besitzen, zUll1al wenn Gurt
forderer bei del' Zubringung lIud beim Abzug del' Mischung den Gedanken 
der automatiHeh geregelten FlieBarbeit restlos erfiillen, wie die Abb. 49 
dies zeigt. 

Einen ganz einfaehen }liseher fur durchlaufende Mischung liefert 
Karl Peschke, Zweibriickell. Bei eillem Kraftbedarf von 2 bis 3 PS 
ist die Htiindlichp LeiKtllng 4 bis 5 m 3. Diesel' }lischer stellt insoferne 
einen Ubergang Zll den JIiKchern mit abgesetztem Betrieb dar, als er 
aueh so verwendet werden kann, daB man durch Umschalten die 
Trommel inl entgegeugesetzten Siune dreht und dall1it entleert. 

Absatzlos arbeiknde Jliseher mit kegelstutzformigen Misch
trOll1meln stellt die Firma G1Luhe, Goekel & Cie., Oberlahnstein 
a. Rh., her. 

Chargenmischer 
Die Freifallmiseher mit abgesetztell1, mit Chargenbetrieb, 

wertlen heute unstreitig am meisten angewendet und wurden von den 
ven;ehiedenen Baumaschinenfabriken in so vielen Typen und GroBen 
auf den }larkt geworfen, daB ihre Fiille nieht leicht zu iibersehen, ja 
verwirrend ist, im Gegensatze zu Amerika, wo die Erzeuger sich auf 
wenige Systell1e "standardisiert" haben. Im folgenden solI das all diesen 
Typen Gemeinsame erlautert und dann die bekanntesten unter ihnen 
mit ihren Besonderheiten clargestellt werden. 

Die Kachahmung des ~lischens durch Schaufelwurf in langsall1 
sich drehenden Trommeln versehiedenllr Formen ist ihnen alIen ebenso 
gemeinsall1 wie die abgegrenzte Dauer des eigentlichen l\1ischens, wonach 
sich das "Spiel", die Charge, bcstimmt. Das Arbeitsspiel setzt sich 
zusammen aus dell1 .Fiillen del' Trommel, dem .slischen und cIem 
Entleeren der Trommel. Die fiir diese Leistungen erforderlichen 
Zeiten ergeben Kummiert und bei Berucksichtigung von etwaigell1 Leer
lauf die Spiel- (Chargen-) Daller. Bei die Hen }lischersystemen ist die 
Leistung einc Funktion \"011 Xutzinhalt del' Trommel uncI Spiel
dauer. 

Spieldauer 
Die Spiel d a \ler 1tlS Su m me von .Fiill-, }I is ch- uncI En tIe er ungs

d a \l er, bei Rerucksiehtigung von Leerlauf, wird in erster Linie von 
del' }lischdaller heeinfluBt. Diei-ie muB derart bemessen werden, daB 
(lip eillzelrwl1 Re",tandtpile del' :\IiKehllng getrennt nieht mehr zu unter-
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seheiden sind. In del' Praxis maeht lllan am besten eine Probe mit 
Sand, Kies, Zement und Fettkalk, GrubenweiBkalk; diesel' zahe, 
klumpige und auffallend gcfarbte l\1isehteil wirel, ,venll restlos gemiseht 
und deshalb einzeln nieht mehr erkcnntlieh, die Ma xi malz ei t fUr 
die ::\Iisehdauer bestimmen. 

Mischdauer. Mischvorgang. Versuchsergebnisse 
Die Vielzahl del' AusfUhrungsformen, die einander uberbietenden 

Zusieherungen del' Prospekte und die darans fur den praktisehen Bau
ingellieur sieh ergebende l\Ienge von Fragen haben mit zwingender ~ot
wendigkeit endlich zu einer wissenschaftlichen DurchfonlChung 
dieses Gebietes genotigt. Etwa 1000 Versuche mit mehr ab 
5000 Wurfeln wurden im Fors c h ungs i ns tit u t fur Maschinen
wesen beim Baubetrieb in Berlin, Leiter Prof. Dr. Georg Garbotz, 
ausgefUhrt. Zur Zeit, wo die se Zeilen geschrieben werden, liegt ein vollig 
abgeschlossener wissensehaftlicher Bericht noch nicht vor; was abel' 
derzeit, insbesonders durch Vortrage unel Berichte von Prof. Garbotz:l4) 

bekannt ist, ist derart, daB man ruhig von einer Neugestaltung del' 
Betonmisehteehnik spree hen kann. 

Zuerst fiel die alte Regel: "Dreimal trocken - dreimal naB!" So 
riehtig sie fUr die Handmisehung ist, so wenig trifft sic fUr l\Iasehinen
misehung zu. Die Festigkeiten bei gleiehzeitigem Wasserzusatz odeI' 
bei Wasserzusatz vorab, sind groBtenteil8 ,.;ogar hoher, und man kann 
die fUr die "Trockenmisehung" aufgewE>ndete Zeit en;parcn. Prof. 
Garbotz sagt daher: "Es kann ohne Bedenken auf jcdc Troeken
vormisehung bei Stampf- und Eisenbeton in Zukunft \'er
ziehtet werden." 

Wird sehon dureh diese Erkenntnis die Misehdauer verringert, so 
wurde im Zuge diesel' Versuehe eine weitere Einsieht gewonnen. Bisher 
gaIt die Regel, daB die Gute del' Misehung mit del' l\fischdauer waehse, 
waH in vielen Bedingnisheften im Begehl'cn nach 4, ja ;) ':\]inuten scinen 
~~nsdruek fand. Nunmehr haben (lie Versuche crgeben, daB fur Stampf-, 
Eisen- und GuBbeton von etwa 60 Sekunden, fUr StraBenbeton von 
90 Seknnden an nieht nul' keine weitere wesentliehe Festigkcitszunahme. 
'lOndern manehmal sogar infolge teilweiserEntmisehung eine Festigkeits
abnahme erfolgt (siehe Abb. 50). Da die se Feststellung bei fast 
allen Maschinen gemacht wllrde, so mii,,;wn von jetzt ab 60 
bzw.90 Sekunden als die oben;te Gl'enze fur eine wirt
schaftliche l\fischzeit gesetzt werden. 

Diese nen gewonnene Hegcl bedeutet fUr dip Bptonerzeugung uml 
damit fUr die Bau-, ja fUr die gesamte Volkswirtschaft eine Ersparni,,
moglichkeit, (lie, wohl ausgenutzt, jahrlich vide }lillionen Mark betragen 
kann. 

Zur selbsttatigen Kontrolle del' }Ii"chzpit banen manchc Fil'ltlen 
allf \Vum,ch ~IisehzpitmeHspr pin. die durch pin HOI'"ignal dpll Abhwf 
del' beRtimmtcll :\\isphdanel' anzelgen. I)el' :\h"ehzeitmesscr i"t flir ver-
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schiedene }li~chdauer einsteUbar und z. B. beim Jager-Kipptl'Omlllel
mischer derart eingerichtet, daJ3 der Bedienende die Trommel nicht 
vor Ablauf der vorgeschriebenen Mischzeit entleeren kann. 
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Umgekehrt kann iibermaBig langes lVIischen durch Mischen
zahlung erkannt werden. Die Mischenzahlung erfolgt entweder durch 
einen Zeitnehmer, del' mit der Stoppuhr in del' Hand den Reigen der 
}fischspiele verfolgt. Statt dieser kostspieligen und doch noch unge
nauen Methode kann man auch eine mechanisierte Aufnahmc mit Hilfe 
eines besonders in metalIverarbeitenden Industrien schon viel ver
wendeten Diagnostikers vornehmen. Dr. lng. Gottlieb Peiseler, 
Leipzig -Leutsch, steUt solche Apparate auoh als Betonlllischen
zahler her. Die riohtige Auswertung eines derartigen Apparates und 
seineI' Diagramme besteht darin, verllleidbare Verlustzeiten auszu
schalten, indem man auf Grund der Beobaohtungen unvermeidliche 
Verlustzeiten durchschnittlich und perzentuell ermittelt und dariiber 
hinausgehende abstelIt. 

\Veitere Ergebnisse dies er groJ3zligigen Versuohsreihen besagen, 
daJ3 eine Anderung del' Reihenfolge in der Beschickung mit den Zusehlags
stoffen, ebenso TongehaIte derselben bis 5 % belanglos sind, praktische 
Erfahrungen, die nunmehr bestatigt sind. Hingegen fand die - geflihls
maBige - Ansicht, daB ein groBer }Iischer besser lllische als ein kleiner, 
keine Begrlindung. Allerdings soUten }Iischer mit einer Nennflillung 
\'on weniger als 150 1 nicht verwendet 'werden, wenn man die 
Fi)nlerung mit .Tapanern gleieher }IindestgroGe he80rgen kann, weil 
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sich bei del' Beschickung und besonders bei del' Abfarrlerung des FeI'tig
gemisches Verteuerungen ergeben. 

Die innere Form del' lVIischtrommel, die Anzahl uncl .Form 
etwaiger Mischschaufeln odeI' -gabeln, :Mitnehmer, VertcileI', 
iibt anscheinend nul' geringen EinfluB auf die lVlischdaucr und ~Iisch
giite, jedenfalls weit weniger, als die vielen Kataloge vorgeben. 

Beschickung 
Wenn clie Mischdauer wohl clas wichtigstc Glipd im Zuge des Arbeits

'Hpicles ist, so sind doch auch Art und Zeit del' Fiillung, Beschickung 
wie del' l£ntleerung, A bzug, wesentlich. Die richtige Aneinander
reihung, d, h. die gegenseitige Abstimmung diesel' drci wcsent
lichen J\Iomente wird die Leistungsfahigkeit und insbesondere 
den Kraftbedarf einer Mischmaschine in erster Linie bcstimmen. 

Das Fiillen und Entleeren Roll durch jc cinen einfachen Hand
griff so rasch aIs mogIich, ohne Riickstande und oh ne handisches Xach· 
helfen bewirkt werden. Zu diesem Zweckc miissen die Fiill- und A h
zugsaffnungen reichlich groB und die Neigungswinkel clpI' 
8churren, Rinnen u. dgl. reichlich steil sein. Beide Aufgaben tlincl, 
";011 del' l\lischer nicht zu groB und schwer werden, nicht leicht zu lasen 
und sie sind bci manchen Typen aueh nicht restlos geli:ist. Oft und oft 
braueht man einen Handlanger, del' mit einer Kriicke naehsehiebt odeI' 
mit einem KniippeI auf die Rinne schlagt, urn das Matprial raseheI' 
und ohne liegenbleibende Riickstande zu befOrdern. "lan hat dipsp 
Mangel verhaltnismaBig spat erkannt und sich spat bemiiht, sie abzlI
stellen. Angesichts del' neugewonnenen Erkenntnis von del' geringpll 
}Iischzeit wird man den beiden anderen Faktoren des Arbcitsspieles 
erhahte Beachtung widmen und auf eine wirklich vollkommene Lasung 
del' Art und Dauer del' Fiillung und Entleerung eI'hahtes Gewicht legcn 
miissen. 

Das Einfiillen vollzieht sich grund8atzlich nul' in einer .Form, 
und zwar indem das Mischgut aus dem Aufgabekasten odeI' Triehkr 
durch die Fiilloffnung eingeschiittet wird. Del' Aufgabekasten darf 
nicht mehr lnhalt haben, als die Nennfiillung del' Maschine betriigt; 
von seineI' mehr minder gliicklichen Form hangt die Raschheit und 
VoIlkommenheit del' Besehickung ab. GroBere lVlaschinen, von 20(J 1 
aufwarts, miissen den Aufgabekasten unter Planum versellkbar habpll, 
damit die Einfiillullg aus den ZubringergefaBen einfach ist; bei Xcnn
fiiIlung von 750 1 aufwarts achte man darauf, daB die Lange de,; 
Aufgabekastens mindestens gleich del' Lange eineH Muldenkippers i,;t, 
damit etwa auch hier die Beschickung des Aufgabekastens ohne zwischell
geschalteten Triehter leicht moglich ist. Del' Aufgabckasten wird mitteb 
einer Winde hoehgezogen llnd in Fiihrungen in seine Ausleerstcllung 
gekippt. Die Hubgeschwindigkeit darf nicht zu groB sein wegen Kraft
bedarf, del' Riieklauf llluB einfaeh Hnd abbremsbar 8ein. Kurze \\'Pg
liinge unrl geschickte Anordnung machcll eine .\Iaflchine \'orteilhaft. 
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Eingefiillt wird bei kegeI- odeI' birnformigen Trommcln in die oben, 
bei zyIindrischen TrommeIn in die um die Drchachse zentrisch gelagerte 
Einfiilloffnung; in Ietzterem Falle besteht di(' Gefahr, daG die Offnung 
knapp ausfiiJIt. 

Abmessung der Mischbestandteile 
Die FiiIlung del' Aufgabekastens ist nicht Sache des "Maschinisten", 

sondern nur das Hochziehen. Sie geschieht durch eigene HandIanger 
und muG zcitgerecht unci im richtigen l\IischungsverhaItnis erfoIgen. 
IRt di('ses im l{aummischungsverhaItnis yorgeschrieben, so miissen 
etwaige Eichungen des Aufgabekastens genau eingehalten werden. 
Die Zementbeigabe erfolgt durch einen eigenen Mann, entweder in 
Siicken nach Gewicht odeI' nach }leGgefiiGen. Fiir genauc Einhaltung 
des MischunglwerhaItnisses ist maschinelle Zumessung sehr von 
VorteiI; del' Rchon erwahnte ReguIus-ilIischer besitzt eine soIche. Von 
Amerika aus breitet sich Iangsam clie Znmessnng nach Gewicht. 
also die automatische Zuwagung aus, worn it dem heutigen Wunsche 
des Mischens nach Gewiehtsverhaltnis Rechnung getragen wird. Bevor 
wir so weit haIten, moge wenigstens die Zementbeigabe nach Gewicht 
yorgenommen werden; dies kann einfach so geschehen, daG die Misch
menge derart abgestimmt wird, daG del' Zement nur als game Sack
fiiIlung in Form del' Beigabe eines odeI' mehrerer Sacke zugeteilt wircl. 
Ferner erweist sieh bekanntIich aueh del' Sandgehalt des Betons unter 
sonst gIeiehen Verhiiltnil->sen aIs yon wesentlicher Bedeutung. Prof. 
Otto Graf, Stuttgart, hat auf diesem Gebiete viel gearbeitet 35); nach 
ihm ist die Druckfestigkeit des MorteIs im Beton fiir jene des ganzen 
Betons entscheidend. Die seine m Vortrage 36) auf del' Leipziger 
Baumesse am 10. Marz 1(J29 entnommene Zusammenstellung I zeigt 

Tabelle 9 Tabelle 10 
lIuRammenRtelluug I 

Weirh angemaehter B('ton 
Alter: 28 Tag!' 

Lagerung: 7 Tage unter feuc hten 
Tuchern, dann trocken 

Sand: Kies 
(Gewiehts

tcilll) 

Druek
festigkeit 

kg/em2 

Zement in 
1 m 3 Beton 

kg 

a) Beton aus 1 Hanmteil hochwertigem 
Portlandzement und 5 Rallmteilen 

Kics1<and 

Zusammenstellung II 
Stampfbeton 

am; Portlandzement, Rheinsand 
o bis 7 mm 

und Kalksteinschotter 7 bis 40 mm 
(Zt, Sd, Seh) 

Zusamlllt'n· 
setzung 

in 
Raumteilen 

Druek
festigkeit 

kg/em2 

Zt 
in 1 m 3 

Beton 
kg 

1: 2 259 276 1 Zt 2 Sd 360 730 
2: 3 2:31 273 1 Zt 2 Sd 1 Seh 379 570 
1:1 222 272 lZt2Sd2Seh 39!l 470 
3: 2 159 I 272 1 Zt 2 Sd 4 Sr h 405 340 

die hochst Iehrreiche Tatsache, daG bei nahezu gleichem Zement
gewicht je 1 m 3 Beton die Druckfestigkeiten sich bei riehtigem Ver
hiiltnis del' Sand- und Kiesbeigahe verdoppeIn. Die Znsammenstellung Il 
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hinwieder zeigt die Richtigkeit des Satzes von der Wichtigkeit der 
:Mortelfestigkeit. Bei einer Mortelfestigkeit von 360 kg/cm 3 wurde die 
Druckfestigkeit des Betons durch Zugabe von Schotter bis zu 405 kg/cm 2 

gesteigert, wobei die Zementmenge je 1 m 3 Beton von 730 auf 340 kg 
sank! Auch die Ergebnisse bei weich angemachtem, feinerem Beton 
sind ahnlich. Es scheint mir richtig, diese fiir die Betontechnik so wich
tigen Erkenntnisse an dieser Stelle mit einigen, den "Praktiker" ver
bliiffenden Ziffern zu belegen. 

Unbeschadet der Forderung, daB die Betonzusammensetzung nicht 
nach Volumen, sondern nach Gewicht erfolgen soll, also Zementgewicht 
auf I m 3 fertigen Beton, geniigt in der Baupraxis die raumliche 
Zumessung, wenn sie nur sorgfaltig genug vorgenommen wird 37). 

Abb. 51. Einrichtung zur gleichzeitigen Entnabme der Zuschlagstoffe und Ahgabe 
auf ein Forderband . 

Abb. 51 zeigt die Anordnung des Hiittenwerkes Sonthofen, 
wo nach Raumteilen gemessen wird und die Zuschlagstoffe unter gleich
zeitiger Entnahme auf ein Forderband abgeworfen werden. Auf groBen 
Baustellen, die eine Bauzeit von Jahren haben, kann derart verfahren 
werden; auf mittleren und kleineren Baustellen werden zwar die geeignete 
und etwa getrennte Kornung ebenso zu beachten, derlei Vorrichtungen 
im allgemeinen aber wirtschaftlich noch nicht anwendbar sein. 

Was aber heute und schon langst auf j eder auch noch so kleinen 
Baustelle geschehen sollte, ist die richtige Wiirdigung des Wasser
zusatzes. Die praktische Tendenz einer vergangenen Zeit ging dahin, 
den Beton "eher zu feucht, als zu trocken anzumachen", wa!3 im all
gemeinen zu einer viel zu weit getriebenen Verfliissigung des Betons 
fiihrte. Leider ist das Anmachwasser noch immer der billigste Zuschlag
stoff; trotzdem sollte jedoch neben der Betonmischmaschine ein Plakat 
angeschlagen sein "Spart mit dem Wasser!" Die iJbersetzung der 
Lehre vom Wasserzementfaktor fUr den Baustellenmann ergibt 
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die grobe Faustregel: Jeder Mehrliter Wasser iiber das unbedingt Notige 
bedingt ein Kilogramm Mehrzement! 

Auch hier hat besonders Pro£. Graf gezeigt, wie nachteilig ein 
zu hoher Wassergehalt die Festigkeit des Betons beeinfluBt. Er fand 
nachstehende Vergleichswerte: 

Wasserzusatz 6% erdfeucht .. .. . ...... 100 
5% zu trocken .. . ...... 75 
7% weicher Stampfbeton 86 
9% Eisenbeton . .. . ..... 61 

12% fliissiger Beton ..... 29 

Trotzdem geschieht die Wasserbeigabe zumeist "nach 
Gefiihl", wobei nach den Garbotzschen Versuchsergeb
nissen es auch bei "sichtbarer Mischung mehr als 
zweifelhaft erscheint, selbst bei groBer Ubung 
das Richtige zu treffen" . Die hochst einfache aus 
Amerika stammende " Setzprobe" wird zudem leider 
nur selten vorgenommen. Hierzu dient ein beiderseits 

Abb. 52 

offenes kegelstutzformiges BlechgefaB, laut nebenstehender Abb. 52, 
welches auf einer Pfostenunterlage aufgesetzt und mit dem Beton 
gefiillt wird. Nach Abheben des GefaBes wird mit einem SetzmaB 
das "Setzen" gemessen, wobei man im Mittel 10 mm fUr Stampf,-

Abb. 53. "R-Mischer" 
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60 mm fUr plastischen und 140 bis 160 mm fur GuBbeton vorschreibt. 
Beton von wenigen Millimetern SetzmaB ist gegen schlechte Bearbeitung 
sehr empfindlich 38). 

Neuerdings beginnt man, Mischer mit selbsttatigen WasserzumeB
vorrichtungen zu versehen. So besitzen die neuen "R-Mischer" (nach 
der amerikanischen Type "Rex") der Firma Gauhe, Gockel & Cie., 
Oberlahnstein a. Rh. (Abb. 53), eine neuartige Wasserzumessung 
ohne Schwimmer. Urn, ohne nach der Trommel sehen zu mussen, zu 

Abb. 54. "Jaegcr"·2\1ischer 

erkennen, ob die gesamte Wassermenge abgeflossen ist, genugt ein 
Blick des Bedienungsmannes auf einen eingestellten Gummiring des 
Wasserstandsglases. Durch SchlieBung eines Umschaltventils wird der 
Wasserbehalter von der Leitung aus erneut gefUllt. Bei GuBbeton
herstellung kann man auch zweimal fUr jede Mischung Wasser zusetzen. 



Die Entleerung 161 

Eille andere patcntiertc, auf Schwimmerventil-Absperrung beruhende 
Wassermessung besitzen die Jiiger-lVIischer der Firma Joseph Vogele 
A.G., Mannheim (Abb. 54). Die Anderung der Wassermenge geschieht 
cl urch V en;chie ben eines Skalenanschlages. 

}lan erhiilt auch \VassermeBapparate, die man selbst an vorhandene 
Betonmischma::;chinen anbringen kann, so bei Tomaschek & Co., 
:Uunchen, den F1ussigkeitsregler "System Voglsamer" fUr Nenn
fUllungen von 100 bis 10001, bei Schiessl & Co., Wien, den Wasser
messer "Prii7.is". Die Hauptforderungen, denen derlei Apparate ge
nugen mussen, sind Gcnauigkeit del' Wassermessung, Schnelligkeit del' 
Entleerung, einfache EinsteIlung und Handhabung und dauerhafte 
AusfUhrung. 

Pro£. Garbotz beklagt, daB keiner del' heute ublichen l\'Iischer 
WassermeBeinrichtungen besitzt, die eine mengenmiiBige EinsteIlung 
in Litern bei 2 % Genauigkeit ermoglichen, die Betiitigung der Absperr
organc der Willkur der Bedienungsleute entziehen und den rechtzeitigen 
vVasserzuflnB auch bei den kurzen }1ischzeiten sichern. 

Die Entleerung 
Die Art des Spieles: Beschickung-Mischung-Entleerung, ist eine 

sehr mannigfaltige. Man kann die FulIe der Typen nach del' Art des 
Entleerem; in zwei groBe Gruppen einteilen, niim1ich ob durch Aus
schi:ipfen odeI' durch Ausgie13en entleert wird. 

}fischmaschincn, bei denen das Entleeren in Form des Aus
schopfcns sich vollzieht, arbeiten nach dem Prinzip der Schutt
rinnc, die zwecks Ent1eerung in das Trommelinnerc eingeschwenkt 
wird; das etwa dureh lVIitnehmer, Taschen u. dgl. im Trommelinnern 
hochgehobene :Material fiillt dann nicht mehr wie wiihrend des }Iischens 
auf den Tromme1boden hinab, sondern wird von der eingeschwenkten 
Schiittrinne aufgefangen und nach au13en ent1eert. Au13er dem Ein
Hchwenkell der Schiittrinne und Abwarten, bis das gesamte lVIischgut 
ausgelaufen ist, hat der Bedienungsmann zweuks Entleerung nichts zu 
machen. Der Abzug der lVlischung erfo1gt entweder in einen kleinen 
Silo, direkt in die Transportmittel, wie Japaner, Muldenkipper, oder 
in einen Aufzugskubel, wenn die lVIischung hochgefordert werden 
muG. 

Bei derartigen Mischcrn ist das schon fruher betonte Einhalten 
der Drehzah1 noch aus dem weiteren Grunde wichtig, um ein schneIles 
Ent1eeren del' Trommel zu crzielen. Liiuft die 'L'rommel zu schnell, so 
wird das Mischgut iiber die Entladerinne hinweggeworfen, 1iiuft sie 
zu langsam, so fiilIt das l\1isehgut vor der Ent1aderinne herunter. Del' 
fruher erwiihnte Eex-Mischer (Abb. 53) ermoglicht im Falle des 
lVlischens von ungewohnlich feuchtem odeI' trockenem Beton auch eine 
Regdung del' Drehzahl, die in obiger Hinsicht fUr einen Beton mittlerer 
Feuchtigkeit eingestellt ist. Diese Regelung der Drehzahl der Trommel 
erfolgt durch die Verstellung eines Reglers des Antriebsmotors. 

;-.; 0 (',"; er, Haubetriehslehrc 11 
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Abb. 55. "Neoroll"·Mischer mit Benzinmotor 

Abb. 56. "Gross"·~Iischer 
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Ein hierhergeh6riger lVIischer ist der nur mit einer Nennfullung 
von 100 und 1501 gebaute Kleinmischer "N eoroll" der Allgemeinen 
Baumaschinen-Gesellschaft m. b. H., Leipzig-Wien, bei dem die 
Trommel die von dieser Fabrik bevorzugte Form besitzt (Abb. 55) 

Abb. 57. "Simplex"·Mischer 

Abb. 58. Rifimischcr mit Benzlnmotor in einer Schutzhaube 

und der "Raco-von-Roll" -lVIischer der Firma Robert Ae bi & Cie. 
A. G., Zurich. 

Eine lVIischmaschine mit einigerma13en ahnlicher Trommelform ist 
der "Velten-lVIischer" von der Ibag, Neustadt a. d. Haardt, mit 
Nennfiillungen von 150 bis 10001 gebaut. 

11* 
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Eine rein zylindrische Trommelform ohne die Kegelstutzen an beiden 
Seiten, wie sie der vorige Mischer aufweist, besitzt z. B. der Kleinmischer 
"Ideal", 120 1 Nennfiillung, von F. Wertheim & Comp., Wien, 
wahrend die im Prinzipe ahnlichen Mischer der Maschinenfabrik 
H. Ulrich in EBlingen meist in groBeren Typen, die Ransome-Beton
mischmaschine sogar mit 2500 1 Nenninhalt geliefert wird. 

Abb. 59. "Kaiser"-Kipptrommelmischer 

Die Maschinenfabrik A. Gross in Schwabisch-Gmiind baut in 
5 GroBen von 150 bis 750 1 Nennfiillung den "Gross -Mischer" mit 
zylindrischer Trommel und einer breiten Entleerungsschaufel, die wahrend 
des Mischvorganges die Trommel abschlieBt (Abb. 56). 

Ohne Schiittrinne arbeitet der Betonmischer "Simplex" der 
Eisenbau Schiege, Leipzig (Abb. 57). Nach dem Entleeren des 
Muldenkippers verbleibt dieser wahrend des Mischens und auch zum 
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Wiederfiillen mit dem fertigen Gemisch in der hier sehr groBen Trommel. 
Das gemischte Gut wird durch Veranderung der Drehrichtung 
der Trommel selbsttatig in den Muldenkipper gefiillt. Diese Maschine 
ist groB, aber recht einfach; fUr groBe Tiefbauten diirfte sie sehr wirt
schaftlich sein. 

Ebenfalls keine Schiittrinne sondern einen Entleerungsdeekel 
besitzt der "Schnellmischer Rifi", gebaut von der Allgemeinen 
Baumaschinen- Ges. Leipzig-Wien mit Nennfiillungen von 200, 300 
und 4201 (Abb. 58). Die Schragstellung der Trommel, wodurch 
die Fiillung und die Entleerung gefordert wird, leitet iiber zu den Kipp
trommelmischern. 

Abb. 60. Kapezett·J\1ischer mit ge6ffnetcr Motorhaube 

Die Kipptrommelmischer besorgen die Entleerung nicht wie 
die friiheren Typen, sondern die schragstehende, zumeist birn
formige Trommel besitzt eine Fiillstellung in Schraglage und 
ist dreh- oder verschwenkbar in eine umg~kehrt geneigte Ent
leerungsstellung, so daB eine einzige Offnung je nach der 
Stellung der Trommel als Fiill- oder Entleerungsoffnung dient. 
Die Entleerung erfolgt dadureh auf einmal und im allgemeinen 
rase her als bei dem vorigen System. Auch geht die Mischung im 
Trommelinnern von auBen sichtbar vor sich, was iibrigens aueh beim 
"Rifi" -Miseher der Fall ist. 
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Die Abb. 59 zeigt eine Seitenansicht eines Kipptrommelmischers 
mit 250 I Nennfullung der Firma Otto Kaiser, St. Ingbert, wo die 
Trommel in Entleerungsstellung geschwenkt ist. 

Die Firma Karl Peschke in Zweibrucken baut den "Kapezett
Mischer" mit Nennfiillungen von 150, 250, 375 und 5001. Abb. 60 
zeigt einen solchen 250 I Mischer mit eingebautem 8 PS Deutzer Benzin
motor. Die Full- und gleichzeitig Mischstellung der Trommel liiBt die 
eigenartigen Mitnehmer und Verteiler im Trommelinnern sehen. 

Abb. 61. "Rex"·Kipptro=ehnischer 

Die Firma J oseph V ogele in Mannheim erzeugt den "J aeger
Mischer" fahrbar und stationiir in 4 GroBen zwischen 150 und 750 I 
Nennfullung (Abb. 54). 

Die Firma Gauhe, Gockel & Cie bringt auch einen "Rex-Kipp
trommelmischer" auf den Markt, den Abb. 61 zeigt. 

Eine andere Art von Mischern stellen jene dar, die weder uber eine 
Schuttrinne, noch durch Umkippen, sondern durch Offnen der Trommel 
entleeren. Der "Original A. B. G.-Mischer" der Allg. Bau
maschinen- Gesellschaft, Leipzig-Wien, hat eine Trommel, die aus 
zwei beinahe halbkugeligen Hiilften besteht, mit 150 bis 1000 I Nenn-
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fiillung. Die Entleerung erfolgt rasch und einfach durch Auseinander
schieben der wahrend des Mischens aneinandergepreBten [Trommel
half ten (Abb. 62). 

Abb. 62. "Original" A. B. G.-l\lischer 

Abb. 63. "Saxonia"-Mischer 

In einem gewissen Sinne gehort hierher der "Saxonia-Mischer" 
der Baumaschinengesellschaft Rammer & Co_, Miigeln bei Leipzig. 
Auch bei diesem besteht die Trommel aus zwei Teilen; der eine Teil 
ist jedoch die abhebbare Mulde vom Betonmuldenkippwagen. Ein 
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solcher wird bis zur Maschine hingefahren, die Mulde abgehoben und 
an die andere Trommelhalfte gepreBt und gedreht, indes das Fahrgestell 
des Kippers auf der Maschine stehenbleibt; man braucht hier, im 
Gegensatz zum "Simplex-Mischer", eigens gebaute Betonmulden
kipper (Abb. 63). 

Zwangs- (Ruhr-) Mischer 
Nicht mehr in Nachahmung der Handmischung mit der Schaufel, 

nicht mehr nach dem Prinzipe des freien Falles, sondern nach dem der 
Mischung durch Umriihren des Mischbreies arbeiten die 
sogenannten Zwangsmischer, fiir die der Name Riihrmischer 
eigentlich passender ware. Hier steht der Behalter, in dem gemischt 
wird, fest, ist also keine bewegliche "Trommel", sondern ein fester 
Mischtrog. In ihn wird, ahnlich wie friiher, mit einem Aufgabekasten 
das Mischgut eingefiillt, wahrend eine Bodenklappe oder ein Boden
schie ber eine rasche Entleerung ermoglicht. Das eigentliche Misch
wer k besteht aus einem feststehenden, zumeist doppelmuldenformigen 
Troge, in welchem ein Riihrwerk lauft, in dem zwei WelIen mit 

Mischarmen in entgegengesetz-

~
. "l ter Richtung sich drehen, so daB 

, .L das Mischgut von der AuBenwand 
zur Trogmitte bewegt und eine 
Mischung in senkrechter und 
waagrechter Durcharbeitung des 
Mischgutes erzeugt wird. Abb.64 
zeigt schematisch einen "Kreis

lauf -Doppeltrogmische r " , 
wie er von Gauhe, Gockel 
& Cie., Oberlahnstein a. Rh., 

Abb. 64. Kreislauf-Doppeltrogmischer mit 300 bzw. 750 I NennfiiIlung 
gebaut wird. Die gleiche Fabrik 

baut einen Riihrmischer "Universal" mit nur einkammerigem Misch
trog, der seitlich kippbar ist. 

Eine ahnliche Konstruktion, in kleineren GroBen, auch mit einer 
einfachen Mulde als Mischtrog, baut seit vielen Jahren das Kgl. Bayr. 
Hiittenamt Sonthofen in Bayern in GroBen von 100 bis 7501. Die 
Abb. 65 zeigt das Riihrwerk. 

Ein Riihrmischer, dessen Riihrwerk um eine senkrechte Achse 
kreist, ist der von der Maschinenfabrik Gustav Eirich in Hardheim 
(Nordbaden) gebaute "Eirich- Gegenstromschnellmischer", wo 
a uch der Misch trog, hier in flacher zylindrischer Form, in flottem 
Tempo um eine senkrechte Achse kreist, der deshalb LauftelIer 
genannt wird. In entgegengesetzter Richtung und exzentrisch zur 
Tellermitte greifen elastisch gelagerte Manganstahlfliigel in das ca. 0,25 m 
hoch gelagerte kreisende Mischgut und bewirken auf diese Weise raschest
mogliche Mischung (siehe Abb. 66). Diese auBerordentlich hochwertige 
Mischart wird in alIen Fallen, wo auf rasche und eingehendste Mischung 
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Abb. 65. Rtihrwerk eines Doppeltrogmischers 

Abb. 66. Mischvorgang ill einem ,,]Jirich"·Mischer 

Wert gelegt werden muB, in Anwendung gebracht, und zwar sowohI 
bei Kalt- wie auch bei Warmmischung, z. B. Asphaltgemische. Fur 
Beton- und Mortelmischzwecke baut die Firma eine eigene Ausfiihrung 
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mit 250 und 3751 Nennfiillung (Abb. 67). Durch die Eindring1ichkeit 
der Mischung wurden in Versuchen Festigkeiten erzie1t, die entweder 
eine Herabsetzung der Mischzeit auf 40 Sekunden oder eine Herabsetzung 
der Port1andzementmenge ermog1ichen. Hieriiber berichtet Stadt
baurat Schmidt, Charlottenburg 39}, und lng. E. Pro bst in der 
Zeitschrift "Beton und Eisen"40}. Vberall dort, wo man hoch
wertigen Beton braucht, z. B. im StraBenbau, oder wo man die Zement
beigabe in wirtschaft1ichen Grenzen beeinflussen will, wie z. B. bei 
GuBbeton, wird auf die Befassung mit diesen Untersuchungen hiermit 
nachdriick1ichst hingewiesen. Da hierbei auch der Wasserzusatz eine 

Abb.67. "Eirich" Gegenstrommischer 

sehr wichtige Rolle spie1t, so baut die Fabrik "Wo1tmann- Wasser
messer" ein, die zwar nicht automatisch .und unbeeinfluBbar vom 
Bedienungsmann (siehe S. 161j sind, aber mittels der bekannten Fliige1-
methode rasch und richtig die Wasserabmessung ermog1ichen. 

Die Zwangsmischer der ii1teren Bauart begegnen bei den Bau
praktikern der Ansicht, daB sie "bessere" Mischungen erzie1en, aber 
auch mehr Betriebskraft - zum Antrieb der Riihrwerke - brauchen. 
Uberraschenderweise scheint nach der mehrfach erwiihnten Versuchs
arbeit von Prof. Gar botz eine merkliche Unterscheidung der Zwangs
mischer gegeniiber den Freifallmischern weder in dem einen noch in 
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dem anderen Sinne vorhanden zu sein. DaB die Zwangsmischer ein 
etwas hoheres Gewicht und in den }lischarmen starkem VerschleiB 
unterliegende Bestandteile aufweisen, muB in Kauf genommen werden. 

Wirtschaftlichkeit 
Die AUHwahl einer zweckentsprechenden Betonmischmaschine 

wird immer nach einer ganzen Reihe von Gesichtspunkten zu erfolgen 
haben, von denen der wesentlichste Teil besprochen erscheint in der 
yorangegangenen Darstellung, die auf Vollstandigkeit keinen Anspruch 
erhebt, sondem bloB bemiiht war, die wichtigsten Mischerarten in ge
drangter Ubersichtlichkeit vorzufUhren. Dabei wurde getrachtet, den 
durch die neuesten Forschungsergebnisse gewiesenen Weg in 
Hinsicht auf Art, Dauer, Kornzusammensetzung, Wasser- und 
Zement beiga be der Mischung aueh dem gewohnliehen Praktiker 
zu empfehlen. Das Echo dieser AusfUhrungen lautet, von dem bisher 
RO bevorzugten Alleinheilmittel der groBeren Zementbeigabe zur Er
zielung erhohter Festigkeiten nieht einzig Gebrauch zu machen, weil 
dies bei Unterschatzung der anderen die Festigkeit des Betons bestim
menden Momente sogar bose Folgen haben kann. Wenn man sich vor
stellt, daB Betongemische von gleichem Zementgehalt, aber unter sonst 
verschiedenen Umstanden, wie Seite 157 dargetan, Wiirfelfestigkeiten 
ergeben, die wie 2: 1, in besonderen :Fallen wie 3 und mehr : 1 sich ver
halten, dann wird man erkennen, daB die bei Sorgfalt leicht ermoglichte 
Ersparnis am tcnersten Bindemittel, am Zement, sehr wohl die Ein
haltung dieser Sorgfalt bezahlt machen kann. Man begegnet namlich 
no ch ziemlich haufig dem Einwande, an der Baustelle lasse sich die se 
Sorgfalt nur schwer erreichen und wenn, dann sei sie "unwirtschaftlich". 

Die Wirtschaftlichkeit des Betonmischens muB vielmehr 
immer angestrebt werden. Sie ist abhangig von der Mischmaschine, 
von der Art der Zu- und Abfuhr des Mischgutes, von cler Zusammen
passung der drci wesentlichen Vorgange, des Zufiihrens, }Iischens 
und A bfiihrenR des }Iischgutes. 

Die Beeinflussung der Wirtschaftlichkeit des Betonmischens durch 
die Mischmaschine geschieht nicht bloB durch jene Momente, die im 
vorhergehenden schon geschildert wurden. Der Raumbedarf einer 
solchen Yfaschine, ihr Gewicht sind weiter wesentliche Faktoren. Vom 
Gew1cht hangen zum Teile ab der Preis und die Kosten der Instand
setzung, die bei einer zu filigran gebauten Maschine bei gleichzeitiger 
kurzer Lebensdauer und damit hoher Absehreibung verhaltnismaBig 
hoch sein werden. lm allgemeinen wird man fUr Verzinsung, Ver
sicherung, Instandsetzung und Abschreibung in Deutschland 
25 bis 30, in Osterreich 28 bis 33 % annehmen miissen, urn sic her zu 
gehen. Urn den Anteil die8er Kostenbestandteile je Betriebsstunde 
riehtig zu erfassen, wird man ferner bedenken, daB gerade Betonmischer 
nur einen Teil del' Zeit in Betrieb stehen, bedingt durch Pausen zwischen 
den Ballgelegenheiten, in Zeiten des Transportes und in Betriebspausen, 
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die del' Natur del' Sache nach bei jeder Betonierung gegeben sind, wenn 
auch in versehiedenem :!HaBe. lm allgemeinen wird man, urn ganz sicher 
Zll gehen, den taglichen Anteil diesel' Bctriebskosten ermitteln mit 
25-30 2 
~ . 250 x .A.nlage\vert. 

Die lnstandsetzung wird, wie sehon anf Seite 66 ff. gesagt, ge
fordert dureh gute lnstandhaltung. Nebcn del' andauerndcn und 
richtigen Pflege del' ::\laschine und ihrcs :\Totors kommt es bei Bcton
misehern auf moglichste Reinhaltung bzw. Reinigung von an
haftenclem Betonbrei an, weil diel'ler, einmal erhiirteL nul' sehwer imd 
nnter etwaigen Besehiidigungen entfernt wenlen kann. Die Hcinigllng 
muB vor jeder mehr als einstundigen Bctriebspause uncI 
immer am Feierabend erfolgen. Fur die Reinigung del' Trommel 
sind GraBe, Form, Zuganglichkeit, Zahl und Art del' l\lisehgabeln be
stimmend. Sie gesehieht am einfaeh"ten dadureh, daB vor jeder Betriebs
pause die Trommel mit mehr sehotterigem Znsehlag ohnc Zemcnt 
im gewohnliehen AusmaBe gefUllt und nun unter immer verstarkter 
Wasserbeigabe so lange in Gang gehalten wircl, bis nen eingefiillter 
Sehotter nach langerem :\1isehen so gut wie ohne anhaftende Beton
reste abgelassen werden kann. 

Die Momente betriebs- bzw. masehinenteehniseher Natur, die 
das eigentliehe :\lisehen beeinflussen, wurden bereits aufgezahlt. Diese 
Betriebskosten werden natiirlieh aueh von del' Art del' Betric bskraft 
und deren Kosten bestimmt. 

Der Reigen beim Betonerzeugen, Zufiihren, Mischen, Abfiihren 
Die Einreihung des l\Iischvorganges in den Reigen des 

Zu- und Abfuhrens des Betongutes ist in del' :\lehrzahl aller Falle 
das wesentlichste Moment fUr die Kosten del' Betonerzeugung. 
Die beste Masehine, die kurzeste Mischzeit nutzen niehts, wenn sie 
nieht richtig und restIos ausgenutzt werden. Hierher geheirt die Art 
del' Beschiekung, bei allen groBeren J\Tischern dureh versenkbare 
Aufgabekasten, die mit den FardergefaBen leieht gefullt werden 
kannen. Die Zwisehensehaltung eines Silos, eines Fulltrichters 
ist in vielen Fallen natig, urn den ungleichen Gang des Reigem; 
del' Zufuhr und del' absatzweisen :\Iischung oh ne PalHH'Il 
zu u bel' brueken. Das heiBt, die Fardcrung mnB entleeren k6nnen, 
ohne zu warten und ohne Riieksieht, ob deI' Miseher gerade Bedarf 
hat, und del' :\Iiseher muB Aufgabegut jederzeit vorfinden. Die Gr6Be 
(lieses Silos muB mindestens den lnhalt zweier NennfiiIlungen umfassen, 
wird aber wesentIieher bestimmt dureh die Menge des in einem F6rderzuge 
angefahrenen Mischgutes. Die Zeitdauer, in del' die SIisehmasehine 
diesen einmaligen F6nlerinhalt verarbeitet, bestimmt wieder die Diehtc 
des Zutransportes. DaB solehe Silos bei getrennter Aufbereitung fUr 
Kies, Se hotter, Zement aueh getrennt yorhanden sein mussen, iHt kaum 
n6tig, besonders IW erwiihnen. 
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Die Entleerung nach dem Mischen und der Abzug des Beton
gemisches ist das dritte und letzte Glied im Reigen der Beton
herstellung. Um leicht in untergestellte Forderge£aBe entleeren zu konnen, 
werden die fahrbaren Mischer, wenn sie die dazu erforderliche Hohe 
nicht besitzen, auf Holzk16tze aufgeklotzt. Die Raschheit der Entleerung 
ist wesentlich, und das Bemuhen, sie moglichst zu steigern, hat die Beton
mischerkonstruktion am starksten beeinfluBt. Die Einschaltung von 
Silos, urn zwischen dem abgesetzten Mischbetrieb und der Ab£orderung 
zu vermitteln, ist ebenfalIs oftmals notig, immer jedoch in kleinen Aus
maBen, weil der gemischte Beton keine langere Zwischenlagerung vertragt. 

Fur den StraBenbau werden manche Maschinen in einer Sonder
ausfuhrung gelie£ert, wonach die Drehachse der Mischtrommel und damit 
jene der Entleerungsrinne in der Fahrtrichtung der Maschine liegt, 
die dann entsprechend dem Arbeitsfortschritte rasch und ein£ach weiter
bewegt werden kann. Die Entleerungsrinne ist in diesem Falle 
verlangert, an einem kleinen Ausleger verschwenkbar au£gehangt, 

Abb. 68. Stral.lenbetoniermaschine 

wodurch ein GroBteil der StraBenbreite von der Betonentleerung be
striehen wird. Auch Mischer mit Wechsel£ahrgestell und GieBrinne 
werden gebraucht. Abb. 68 zeigt eine selbstfahrende StraBen
betoniermaschine mit schwenkbarem Auslegarm und Kubel der 
Joseph Vogele A. G. in Mannheim. 

Die senkrechte Forderung_ des Betons ist im Hochbau eine 
so wesentliche Notwendigkeit, daB fast alle Mischer uber Wunsch auch 
mit eingebauter zweiter Winde, Bauwinde fUr den Hochzug, 
gelie£ert werden. Da aueh die Bedienung dieser Winde von dem 
einen Mann, der die Bedienung des l\'lischers ubt, bewirkt werden kann, 
weil er samtliche Tatigkeiten von seinem Fuhrerstande aus leisten 
kann, so ist damit eine weitestgehende Personalersparnis gegeben. Der 
Bedienungsmotor muB dann allerdings genugende Starke besitzen, 
samtliche Antriebe, also Aufzug des Beschickungskubels, oder Mischen 



174 Die Betonbereitung 

und Hochziehen, gleichzeitig vollbringen zu konnen, weil sonst die 
Leistungsfahigkeit der Mischmaschine unausgeniitzt bliebe. Die immer 
kiirzer werdende Mischzeit notigt zu Schnell ba u winden bei raHchcster 
Entleerung in Silos, da wahrend der Zeit des Mischens der neuen 
YIischung die friihere hochgezogen und der entleerte Aufzugkiibel Zllr 
Neuaufnahme bereitgestellt werden muB. Im gewohnliehen Hochbau 
genugt diese Anlage; vielfaeh wird jedoeh zu besonderen Forder
anlagen gesehritten werden miissen, wenn die Leistung nieht sinken, 
die Leistungsfiihigkeit des Misehers nieht bloB teilweise ausgeniltzt 
werden soIl. :!\'Ian ersieht, daB auch hier, wie so vielfach im Bauwesen, 
die Leistung nicht allein vom jeweiligen Stande der Entwieklung der 
betreffenden Betriebsteehnik abhangt, z. B. Bagger-, Betonmischteehnik, 
sondern daB sie die Losung des Forderproblems in sieh begreift. 

Allgemeine Regeln. Leistungen 
Nunmehr sollen allgemeine Regeln, mehr oder weniger fUr alle 

:\Iiseherarten gilltig, genannt werden. 
YIischleistung. Die Kataloge nennen gewohnlieh Ziffern, die 

nur das Betongemisch, nicht den eingebrachten und oftmals gestampftcn 
Beton betreffen. In sole hen Fallen ist eine Verringerung von ruml 20 % 
zu berilcksichtigen. 

Anzahl der ::\Iischspiele j e Stunde. Durch die geringer 
gewordenen eigentlichen Mischzeiten, siehe S. 154 ff., wird diese Zahl 
erhoht. Man muB an reiner ::\Iisehzeit 40 bis 60, im StraLlenbau 50 bis 
90 Sekunden vorsehen. Die _Filllung und Entleerung benotigt rum! 
je 20 Sekunden, bei kIeinen Mischern weniger aIs bei groBen. Fo1glieh 
wird das Minimum an SpieIdauer 80 Sekunden, der Dureh
schnitt 120 Sekunden sein. Die Anzahl der SpieIe je Stunde 
ist sonach maximal 44, durehsehnittlich 30. Hierzu gehoren "nahezu 
automatische AbwickIung des ganzen ::\Iischvorganges und giim;tigste 
ortliehe Bc(l:ngungen bezuglich Zu- und Abtransport" (Garbotz). 
Ohne dem EiEer des Betriebsingenieurs uarilbcr hinausgehende Erfolge 
abspreehen zu wollen, vie1mehr bei naehdriicklichster Forderung, 
den Mischvorgang mehr als bisher zu rationalisieren, mochte ich fill' 
KalkiiIzwecke doch empfehlen, bei kleinen bis mittleren Misehern 
hoehstens 30, bei mittIeren bis groBen Mischern hi:iehstens 25 }liseh
spieIe in del' Stunde anzunehmen. 

Sonach ist die Leistung des kleinstell :\fisehen; mit 1001 
Xennfiillung: 

30 ·0,1m3 . 0,8 (Stampffaktor) = 2,4 ma je Stunde und 19 m3 in 8h, 
d. i. die Leistung einer sehr guten Handpartie. :i\Ian merke Hieh 
also als Fa ustregel: J e 100 I N ennflill ung del' Maseh ille 
ersetzen eine Hanclmisehpartie von runcl 10 l\Iann (siehe S.150). 
l\Ian bekommt hierclureh ein rasehes BiId clarilber, weIche Besehleunigung 
unel welche Verminderung der Arbeiterzahl die maschinelle :\lisehung 
bietet. Ein ] 000-1- "'Iiseher. der rnnd 20 }fann Bedienung braueht, 
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ersetzt 100 Handmischer. Ohne masehinelle ::\'Iischung waren viele 
Bauten sozusagen unmoglich. 

Die Durchschnittsleistungen mehrerer GroBen sollen m 
Tabellenform dargestellt werden. 

Tabelle 11 

X ennf iillung Anzahl del' Spiel~_ Leistung in m 3 

durch- hochstens 

I 

durchschnittlich 
------_. -- hiichstens , 

I I sehnittlieh Ih 8h Ih I 8h 
I 

lOO 36 I 30 2,9 23,0 i 2,4 I 19,0 
250 33 I 28 6,6 53,0 5,6 

I 

45,0 
.500 30 26 12,0 96,0 10,4 83,0 

1000 27 I 24 21,0 168,0 I 19,2 I 153,0 
1500 23 I 20 27,6 220,0 24,0 i 190,0 

Fur Kalkulationen dad man auch nut den durchschnittlichen 
Ziffern wahrend del' ganzen Baudauel' nicht rechnen, sondern rouB 
sie, den besonderen Umstanden angepaBt, bis um 25% herabsetzen. 

Die durchschnittlichen Leistungen den hochsten Durch
schnittsleistungen zu nahern und diese zu Spitzenleistungen 
zu steigern, dies wird das Ergebnis del' Zusammenarbeit des 
::\'Iasehinenkonstrukteurs und des Betriebsingenieurs in j edem einzelnen 
F a lie sein mussen. 

BetriebskraIt. AIs Faustregel kann man sich merken: Die Anzahl 
der PS ist gleich 2 % der Kennfiillung in Litern, also bei 1001 - 2 PS, 
bC'i 250 I - 5 PS. Uber 10001 kann man davon 20% in Abzug bringen. 
1500-I-Fullung = 30 - 20% = 24 PS Antriebskraft. Bei gleiehzeitigem 
Antrieb einer etwa eingebauten 'Vinde braucht man jeweils fast die 
cloppelte Kraft. 

Betriebstechnik der Betonbereitung 
Dip Teehnik des Betonmischens urnfaBt die Anfuhr,Jias Mischen 

llnd clen A bzug des BetongllteH. Urn rechnen zu konne,'l, muB man 
annehmen, daB die :'Ilischguter nach den Begeln der betreffenclen Forclerart 
und mit den hieraus erwachsenclen Kosten in rnoglichste Nahe cler 
}lischmaschine gebracht werden, ferner daB der Abtransport des Beton
gemisches zur Verwen(lungsstelle ebenfalls seine beste Losung finclet. 
_~11{' diese Al'beiten und die daraus erwachsenden Kosten, namentlich 
die _~bforderung lInd die Einbringung des Retons an die Stelle, 
zllmeist in die Schailmg, ,vohinein er als Rauglied gehort, sind gal' nicht 
vOlleinander zu trellnen. 

AIs Leitgedanken fur clie Fol'derung, der die }Iischguter zur 
.\lischmaschine und van cla zu endgultigen Verwendungsstelle zu unter
ziehen ;.;ind, winl man, ebenso wie in vielen fruheren Fallen, moglichste 
Kurze des Forderweges, moglichste Einfachheit del' Fordel'
mi ttel und so weit als moglich Ford errich tllng im Sinne del' Seh wer
krait beachten. 
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Eine von den Polieren immer wieder bewirkte, von den Ingenieuren 
leicler immer wieder geduldcte falsche Aufstcllung des MiRe hers ist in 
cler linken Skizze Abb. 69, dargestellt. Auffahrt uber Rampen , daher 
unwirtschaftlieher Sehiebkarrenbetrieb, sehwache Neigung der Sehiitt
rinne R, daher Kruckennachhilfe sind die Folgen. Durch Versenkung 
des Aufzugkastens A unci Hi.iherstellung des ::vrisehers 111 sind samtliehe 
Naehteile vermiedcn. 

Urn die moglichste Klirze des Forderweges zu erreiehen, stellt 
man die Maschine in moglichste Nahe der Vcrwendungsstcllc, z. B. an 
den Rand der auszubetoniercnden Fundamentgrube, an die betref£ende 
StraBenbaustelle; man fUhrt die :\Tischgiiter bis in die nachste Nahe und 
lagert sie dort oder fUllt sie schon in den Beschickungssilo; die Be
sehickung ist dann auf die Zu bringung aus naehster N ahe. 
5 bis 10 m, oder nur auf die Einfiill ung in den Aufgabe-Silo bzw. Kasten 
verringert. Del' A bz ug des fertigen Gemisehes ist dann cbcnfalls sehr 
einfach: Direkter AblaG odeI' Sehaufelwnrf an die Gebrauehi-l
stclle, wobei allerdings der lllogliehen Gefahr der Hcraussortierllng del' 
groben Bestandteile begegnet wcrden muG, sollen "Xester" im Betoll 
verlllieden werden. Dies sowie die Ausbreitung, Ebllung des Betolls 
in Schichten, Annassen del' Sehalung, Anwerfen des BetollS an diese, 
satte AusfUllung obliegt den BetonieI'eI'n, kurzweg aueh Beton
lllaUI'er genannt. Manehlllal wird von ihnen aueh die Stalllpfung. 
wo solehe notig, besorgt; bei Handstam pfung bralleht man fur 
2m3jh=1Om2 a 0,20 m je einen Stalllpfer. Bei PreHluftstampfullg 
genugt fiir 5,0 m 3jh einer, dessen Kosten auf Seite 102 lIlit zwei Halld
langerlohnenstunden rund erlllittclt wurden; die un vergleiehlieh bessere 
Stampfung ist der Gewinn. . 

Man kann sonaeh im allgemeinen annehmen: 
Einladen des lVIisehgutes in Schiebkarren und Zufuhr auf 5 m 

sowie EinfUllen in die Besehiekung: 8 bis 12 m 3 je Mann in 8 h; 
Betoneinbringen an del' Verwendungsstelle, Betoniererarbeit, wie 

oben 8 bis 12 m 3 je Betonierer in 8 h; 
Stampfung: Handstampfullg 16 m 3 je Mann in S h, 

Pref3lnftstampfung 40 m3 je StampfeI' in 8 h. 
Die Bedienung del' Misehmasehine geschieht dureh einen 

abgerichteten, intelligenten Handlanger im Sinne del' Ausfiihrungen 
S. 73 ff. Ihm obliegt aueh der Wasserzusatz, fUr dessen Zuleitung 
gesorgt sein muB, Wartung del' Maschine und des Motors, Bemessung 
del' Mischclauer, Betiitignng deI' Besehickung IIncI der Ent-
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leertlng del' Masehine und etwa noeh Bedienung deH Aufzuges. Von 
seineI' SOl'gfalt hinsiehtlieh \Vasserbeigabe und Misehdauer hiingt 
die Giite des Betons, yon seineI' Sorgfalt und Gesehiekliehkeit 
die ;\lenge del' Leistung ab. 

Die Heranbringung des Zementes aus 5 m Distanz, die Abmessung 
nach Siicken odeI' in MeBgefiiBen und die Beigabe zur ::\lischung wird 
durch einen verliiBlichen Hamllanger besorgt. Verarbeitung von 40 Siicken 
zu 50 kg in del' Stunde ist das lllaximum fUr die Leistung eines Mannes. 
Rei Mehrbedarf - groBe ::\lischleistung del' ::\Iaschine odeI' fette Mischung
i"t entsprechend weitere Zementbedienung beizustellen. 

Diese Redienungsmannschaft - Beschicker, "Maschinist·', 
Zementmischer, Betonierer und Stampfer - nennt man eine Beton
partie, die einem Vorarbeiter unterstellt ist. Diesem obliegt die 
tTberwachung del' Beschicker und des Zementmischers, damit das 
::\Iischgllt in richtiger ::\Jenge rechtzeitig yorhanden ist. Zu 
schwach gefiillte Schiebkarren mit Zuschlagsstoffen - ein immer wieder
kehrendes Ubel - ergeben zu fette, zu schwach gefUlltes ZementgefiiB 
zu magere ::\lischung. Ihm obliegt ferner die Uberwach ung des 
::\Iaschinisten in bezug auf die Wasserbeigabe und auf die Ein
haltung del' Anzahl del' }Iischspiele je Stunde, die als Optimum 
seitens des Betriebsingenieurs ermittelt (gemeinsam mit den Leuten), 
erkannt und gefordert wird. SchlieBlich obliegt ihm die Uberwachung 
del' eigentlichen Betonierer und Stampfer hinsichtlich ihrer Arbeit 
nach den Regeln del' Rdonierung. Bei groBeren Bauten untersteht 
del' Vorarbeiter del' Betonpartie dem Polier, Aufseher, Werkmeister, 
del' die Heranbringung del' Retonbaustoffe, die Tiitigkeit des Vorarbeiters, 
die Herstellung del' Schalung und Ausschalung, Anniissen des Betons usw. 
anordnet und iiberwacht. 

Bei groBeren Leistungen empfiehlt es sich, einen Vorarbeiter zur 
Betonmischung und einen zweiten zur Betonverarbeitung zu stellen, 
was auch dann erforderlich ist, wenn diese Stellen nicht mehr gleichzeitig 
tibersehen werden konnen. Rei del' dann notigen Betonforderung 
yon del' Misch- Zllr Verwendungsstelle ist zu deren Uberwachung und 
zur Herstellung del' Verbindung del' beiden erstgenannten Vorarbeiter 
ein dri t ter V oral' bei ter notig. 

Die moglichen Mechanisierungen bei del' Abmessnng, Abwiigung 
und Beschickung del' Zuschlagsstoffe, des Zementes und des 
Wassers, ;\IiRchzcitmesser, Mischenziihler u. dgl. wurden S.157ff. 
erwiihnt; ohne sie iRt erhohte Sorgfalt und Uberwachung notig. Eine 
gewisse Kontrolle (ler l'Ilischenzahl und del' nIischung ergibt die 
Ziihlung del' verbrauchten Zementsiicke. Del' Betriebsingenieur 
darf sich aber hiermit nicht begntigen, wie es leider so oft del' Fall ist, 
sonclern er muB in del' er,;ten Zeit tiiglich, spiiter stichproben
weise Kachkalkulationen yornehmen. Da eine Kontrolle des 
\rasserverbrauchcs seltcn erfolgt, manchmal auch nicht moglich ist, 
so muG del' Betriebsingenieur dem Betonvorarbciter dic amerikanische 
"Setzpro he" anordnen bzw. ihm fiir einc gewisse Betollgattung das 

:'"3 o ('.., Cl'. TIaltlJ(,t,riebslehrl' 12 
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"SetzmaB", am besten in Form eines Metallstabes, gebcn. Bei der 
Wichtigkeit der lYIischwassermenge das Minimum an Kontrolle (siehe 
S. 159). Wiirfel-, Zement-, Kieszusammensetzungs-, Wasserproben fallen 
unter das Gebiet der Baukontrolle im allgemeinen. 

Die Entlohnung der Leute erfolgt mindestens in Hohe der Tarif
lohne, und zwar Betonierer zum Maurerlohn, Beschicker, Zubringer, 
Abforderer, Stampfer zum Hilfsarbeiterlohn, beim Zementarbeiter und 
PreBluftstampfer etwa mit Zuschlag. Bei der Wichtigkeit der Tatigkeit 
des "Maschinisten" soll dessen Entlohnung demgemaB bemessen 
werden (siehe S. 74). In den nachfolgendcn Kalkulationsbeispielen 
wird der Vor- und Facharbeiter-, ebenso der Maschinistenlohn mit rund 
Rm 1,50, alle anderen Lohne mit rund Rm 1,30 je Stunde einschlieBlich 
sozialer Abgaben angenommen. 

Kostenbeispiele 

1. Beispiel 

Klcinster, empfehlenswerter Mischcrtyp, 
Xcnnfiillung 1501; Bcnzinmotor 3 PS, 30 Misch
spielc in dcr Stun de, 3,6 m 3/h, 29 m 3/8 h. 
I Vorarbcitcr 
1 }laschinist 
2 .Mann a 8 h 11 Rm 1,50 ...... " ....... Rill 24,-
3 Auffahrer (mit Schiebtruhen, 5m Distanz) 

3 x 10 m 3 = 30 m 3 

1 Zementmischer 
4 Mann a 8 haRm 1,30 .............. " 41,60 
Abschreibung, Verzinsung, Instandhaltung, 

Versicherung von l\Taschine und "llotor: 
Rm 800 (siehe S. 58) jahrlich auf 
1600 h=0,50 x 8 h= ................. " 

Betriebsstoff, s. Tabelle S. 81 
FiirBcnzin undSchmicTung 8h x 3 PS XO,2I.. 5,04 
Kosten des Mischens .............. - -. =R-m--74-,6-'4-:-29 m3 = Rm 2,57/111" 

3 Betonierer a 8 h a 1,50 .............. Rm 36,-
2 Stampfcr (Handstampfung) 11 8 h a 1,30" 20,80 
Kosten dcr Bearbeitung ........... Rm 56,80:29 m 3 =c Rm 1,[W/11l 3 

Kosten des Mischens und del' Bearbcitung einsehlicf.\-
lich Aufsicht .............................. " ........ Rm 4,;'>3/111 3 

Rei Handmischung wurdcn S 150, Rm 7,- hicrfiir crrp('hnet. 

2. Bcispiel 

Kleiner, besondcrs im Hoehbau vi cl \'cr
wpndetcr l\Iischer, 2501 Ncnllhillung; Benzin
motor 5 PS. 28 }Iischspielc in del' Stllnde. 5,6 m 3 /h, 
44 m 3/8 h. 



Vorarbeitf'r 
'\Iasehinist 

Kosten beispiele 

2 '\fanTl it 8 h it Rm 1,50 .............. RIl1 24,-

.") Auffahrer(ll1it Schiebkarren, iill1Distallz) 
Zell1entmisehcr 

fi ,\lann it 8 h it Rm 1,30 .............. " 62,40 
Abschrcibnng nsw., Rill 1400 jiihrlich anf 

1400 h X 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .." 8,-

netriebsstoffc, 5 PS it Rill 0,21 X 8 h . . .." 8,40 
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Kosten des ,\lischcns ................•... Rlll 102,80: 44 III 3 = Rm 2,34/m3 

;) Bctonicrer (Eisenbeton ohne besondere 
Stampfung) it 8 h it Rm 1,50 ......... Rm 60,---: 44 m 3 = " 1,36/1l13 

Rm 3,70/m3 

nei IIochforderung mit zweiter eingebauter 
vVinde: Abschreibullg usw. ,\Iehrbetrag 
Rm 280,- auf 140011 = RIll 0,20 X 8 h = Rm 

Udricbsstoffe: vVeitcre 5 PS; dicse werden 
zwar nieht immer benotigt, dafiir lauft 
wahrelld des j\Iischells der '\Iotor mit 

1,60 

Unterbelastung 5PS it Rm 0,21 X 8=." 8,40 _..c:.:...._--.:. __ 
Kosten der Hoehforderllng ............. RIll 10,-: 44 Ill 3 -~ l{m 0,23/m3 

Hoehgeforderter eingebrachtcr 
f3etoll ............................................... Rill 3,93/m3 

:l. BeispiPl 

~littlerer '\lischer, im Tiefbau, seltener 
irn IIochball, viel verwendet, 500 I N ennfiil
lung, Benzinmotor 8 PS, 26 Mischen/Stllnde; 
10,4 m 3/1 h, 83 m 3/8 h. 

I Vorarbeiter 
'\laschinist 

2 '\Iann it 8 h it Bm 1,50 .............. RIll 24.-
2 nesehicker (Kippen der separat ange-

fahrencn Kipper) 

Zernentmiseher 
2 Abfiillpr (in Kippwagen) 

;) l\lann ,\ 8 haRm 1,30 ............. . 

Absehreibllllg nsw. Hm 2400 allf 1200 h 
= Rm 2,00 X 8 h = ................... " 16,-

Betriebsstoffe: 8 h X 8 P::-; a l{m 0,21 .. _._.--.:,.:.., __ 1_3:...,4_4_ 
Kosten des 11isehens ............... HIl1 105,44: 83 1113= Rm 1,27/m3 

G Bctonicrer a 8 haRm 1,50 .......... Hill 72,-
2 Prc1lluftstalllpfe.r=4X8h a Rlll 1,30 .. " 41,60 ---.:.----

Rill 113,GO:83 m 3 = Rm 1,37/m3 

Eillgcbrachter, masehillell 
gestampft,er nnton ................................. Rrn 2,64/111 3 

12* 
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4. Bcispid 

GroDer, YOl'ziiglich un Tiefbau yerwendt>(('r :\[isdJer lOOOl :\1'1111' 

fullung, 24 :'IIisehspiele, 16 PS Benzinlllotor; IH,2m3 h; Ei31l1"/8JI. 
1 Vorarbeiter 
1 Masehinist 

2 Mann it 8 h it Rm 1,60 .............. Rm 24,-
3 Beschicker (Kippen del' s('parat ange-

fa11rencn Kipper) 
2 Zementmischer 
3 A bfiiller (in Kippwagen) 

8 Mann it 8 11 11 Rm 1,30.............. ,. 
Abschreibung usw. Rm 3000 auf 120011 = 

83.:20 

= Rm 2,50 X 8 h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 20,---
Betriebsstoff 16 PS 8 h it Rm 0.21.. . .." 26,88 

-..,:..:...----
Kosten des Jlischel1~ ............... Rnl 154,OH: l;);~ H1 3 = Itrn 1,- In 3 

1 Vorarbciter 
10 Betonierer 

11 Ylann it 8 h it ltm 1,50 ............. Rill 1:32,--
4 Pre13luftstampfcr = 8 it 8 It it Rill 1,30." 83,20 

Rm 215,20: 153 m3.~ Hrn I,40/m 3 

Eingebrachter, lllaschinell gestampfter Beton ....... Rill 2,40irn 3 

In dies en vier Kalkula
tionsbeispielcll ist unberiiek
siehtigtder Kostellallteil,der 
durc'h AuI- uncl Abbau der 
Anlage, Huttom-ersehalullg 
u. dgl. entsteht; er ist je kleiller, 
je groDer die mit del' Anlagf' 
hergestellte Betonmenge ist, 
immer aber gegen die obigen 
Kosten verhaltnismaDig klein. 

Ferner ist in obigen Kosten 
nieht enthalten ein Kostenanteil HiI' die Forderung des Bf'j-olls im 
waagrechten Sinne vo II del' :\Tisch· z ur VI' rwelld ungss tell e. 

Im Beispiel 1. wird ein solcher vielfaeh uberhaupt entfallen. Bei 
einem Untersehied yon mehr als 3 m zwischcn der Schiittrinne del' l\laschille 
und del' tiefer gelegenen Verwendungsstelle des Betons llIuD man das Hinunter
sehaufeln des Betons aufgeben und holzerne oder eiserne Rohre oder 
Rinnen, erstere viereekig, letztere rund, zur Fordcrung verwenden. Bei 
einer Neigung del' Rinne von 30 bi" 40 0 wird dadureh in waagreehtplIl Silllle 
ein ungefahr gleicher Forderweg wie das MaD eles Ho]wnuntersehicdes zuruck· 
gelegt. Abb. 70 zeigt einfache hOlzerne Rinnen im Znge eiller Betonierung 
rnit Maschine von 2501 Inhalt; Abb. 71 zeigt die Uberwilldung eines griiDeren 
IIobenunterschiedes durch eiserne Hillllen (alte Stollenlutten, 30 em C), 
beim Wehrbau in Hallein, Salzburg, im Zuge einC'l' Betol1iprung mit 
einem J OOO-l-:\fischer. 

Da das aus cler 'l'rommel im 1. B ei s p i el ausflieDcllde ~rischgllt direkt 
ill Schiebkarren abgezogen werden kann, so konn('n 3 'V cgfahrer rund 25 m 
weit fordeI'n, da ihnen im Gegensatz zu den 3 Auffaltrern das Eillsehaufeln 
erspart bleibt; del' Inhalt eines Sehif'hkarrPlls kal111 mit nieht ITlphr als 
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50 I fertigem Beton angenommen werden, daher der Inhalt von 3 Schieb
karren it 50 I der Nennfullung der Maschine entspricht. Es steIlt sich sonach 
der Betonpreis im 1. Beispiel einschlieBlich Forderung des Betons 

3·8h·130 
bis 25 m um 29m3 ' = 1,07 hoher auf insgesamt Rm 5,60. Kann die 

Betonforderung mit einem J a pan e r von 1501 Inhalt besorgt werden, so 
. 8·1,30 
1St der Forderzuschlag bloB 29 m3 = 0,36 und der Betonpreis Rm 4,90/m3 • 

~Ian greift deshalb, wenn irgend moglich, zu dies em moderneren Forder
mittel; auch die Abb. 70 zeigt im Hintergrund hinter dem Silo, in den der 
Aufzugskubel entleert, einen ladebereiten Japaner. 

Abb. 70. Betonf6rderung in h61zemen Rutscben und Rinnen 

IIll 2. Beispiel kostet Schiebkarrenforderung bis 25 m Weite urn 
5·8·1,30 

44m3 Rm 1,18 mehr, sonach der Gesamtbetonpreis einschliefl-

lich 25 m Schiebkarrenforderung= Rm 4,88. 
Wenn man im Hochbau den Beton mittels zweiter, eingebauter Winde 

hochfordert, gelangt man dabei immer auf ein Gerust, das fur den Japaner 
den best en Forderweg darstellt. Zwei Mann mit je einem 150-1-Japaner 

. . I' 60 . 60 ~ k I . f ford ern wahrend dcr M1schsp1e ze1t von 28-= 128 t;e ullden elCht au 
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30 bis 35 m Distanz (siehe die Zeitformel S. 110), und betragen die Mehr-
2·8·1,30 . 

kosten 44 0,47 und dIe Gesamtkosten des hochgeforderten 

und seitlich noch auf 30 bis 35 m Distanz mit Japanern geforderten 
Betons Rm 4,40, d. i. weniger als der vorige Preis. 

lm 1. Beispiel ist der auf 1 m 3 Beton entfallende Kostenanteil fur 
A ~ 1i.bschreibung usw. und Betriebskosten der Maschine 29 m 3 = Rm 0,31/m3 

. .. 1 16,40 
lm 2. Belsple ~= Rm 0,37/m3 • 

Da nun im 1. Beispiel urn diese Rm 9,04, die eine zweite Maschine 
an .Abschreibungs- und Betriebskosten erfordern wurde, fast der Lohn eines 
weiteren vVegfuhrers bezahlt werden kann, so betragt die dann geleistete 

4·25 
Forderdistanz -3- = 33 m. lm 2. Beispiel ist diese Ziffer 37 rn. Sonach 

kann man bis rund 35 m seitlich mit Schiebtruhen verfuhren, bis 
die Aufstellung einer zweiten Maschine sich lohnt. 1st naturlich 
bei derlei kleinen Maschinen eine Umstellung leicht moglich, dann spart 
man mit der Lange des Forderweges auch Forderkosten. 

Abb. 71. Betonforderung in Blechrohren. Wehrbau Hallein der Firma H. H ella & Co. 

Bei der Hochforderung des 2. Beispieles ist d er obige Kostenanteil 
. . 8,0 + 8,40 + 1,60 + 8,40 26,40 

der MIschmaschine 44 m 3 = ~ = Rm 0,60/m3 Beton. 

Bevor man also eine zweite Maschine mit diesen dabei auflaufenden Betriebs
kosten aufstellt, kann die Japanerforderung urn Rm 0,60/m3 mehr kosten 
als im fruher berechneten Falle. 

44 m 3 it Rm 0,60 = Rm 26,40 stehen sonach fUr Mehrforderung zur 
Verfugung, d. s. fast 3 Mann pro Tag. Da man fruher mit 2 Mann bis auf 

30 D · . h k . ~ 5 . 30 . f d m lstanz ausrelC te, so ann man mlt 5 nfann -2- = 75 rn welt or ern. 
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Eedenkt Illall, daD die Aufstellung einer lIweiten '.Iasehine ab er - abgesehen, 
daD Jllall ~ie andurwiirtiger Verwendung entzieht - die Auf- und Abstellung 
del' :\iaclehine, einen weiteren Aufzug mit Geriist, Kiibel und Silo erfordert, 
so erkellnt man, daD 75 m leieht das :\IaD ist, das man mit JapanC'rn 
ratiouell als :B'iirderweg bestreicheu kann; erst bei griiDerer Ent
fernung winl si eh eine Umstellung del' :\Iasehine odeI' im groDen Hoeh
bau die Aufstellung einer zweiten '.Iasehine samt Aufzug bezahlt 
maehf'll. Da mall diese Distanz in del' Praxis zumeist untersehatzt, wird 
auf die ~ otwendigkeit vou derlei Bereehnungen nachdriicklich verwiesC'u. 

lll! 3. Beispiel, wo del' Abzug des Betons ebenso wie die Zubringung 
in :\1 uldenkippern erfolgt, geniigt ein solcher, urn die NeunfUllung dps 
:\I isclwrs rnit ;')00 I auf einmal aufzunehrnen; eine groDere Menge ist iiberhaupt 
wegeu Uewieht und Ubersehwappen des Betons nicht zu empfehlen. '.Iall 
hat llun folgende Uberlegung anzustellen: Die Daner eines Mischspieles 

60·60 
iHt 26 = 138 Sekunden; behiilt mall den \Vert a aus del' TabeUe S. 113 

fUr l~illkippen, AusflieDenlassen, Ausputzen, VViedereinstellen und Um
kelmm des Kippers mit 180 Sekunden bei (was sehr reichlich, fUr Kalku
lationszweeke aber ganz gut ist), so sieht man, daD 1 Kipper nul' fUr jedes 
lIweite :\Iisehspiel zur Verfiigung steht, wobei 2 X 138 - 180 = 96 Sekunden 
htr n·ine Forderlleit verbleiben, odeI' 96 X 0,9 = 86 rn, odeI' ein einfacher 
Fiinlerweg von rund 45 m bewaltigt werden kann. Bei 2 :\lann am Kipppl', 

. .. h d 41,6 Rm 
was im allgemeuwn niitlg 1St, at man alln2 X 2 X 8h X Rm 1,30 = 83~ = 
= Rill 0,50/m3 Fiirderkosten. SteUt man 3 Kipper zur Betonfiirderung 

234 sek 
ein, so is!' da» Optimnm des Fiirderweges in 3 X 138 - 180 2 X O,!} = 

. 1 3 X 2 X 8 It X Rm 1,30 
-0100 m. Die FiirderkoBten smd (ann 83 m 3 = RIll 0,75/m3 • 

,\[an ersieht aus diesel' Rechnung, daD die Betonkosten im 3. Beispiel 
einschlieLllieh Kipperverfiihrung bis 45 m rund Rm 3,04/m3, bis 
100 m nllr Rm 3,29/m3 betragen. Dieses Ergebnis, eine Folge des additiven 
WiedeB a del' Zeitfonnel (R. 1l0), begriindet die Anschauung des "Praktikers", 
daD die Verlangerung des Forderweges innerhalb del' praktisch yorkomrnenden 
Liingen "iiberhallpt nicht8 ausgebe'·. 

Aueh da~ 4. Bei~piel, wo m,m 3 '.Iuldenkipper zum Abzug einer 
:\lisehllng VOIl lfiOO 1 einllusteUen hat, bestiitigt bei Durchrechnung diese 
Anschaullng. Hierin lipgt aueh teilweise die Skepsis begriindet, mit 
(ler der gleiche Betriebsmann meehanischen Fiirdereinrichtungen 
gegelliibersteht. 'Vellll die Forderung von Hand von 50 auf 100 m nul' um 
25 Pf./m3 mehr kostet, dann bedarf es allerdings sehr groDer Betonmengen, 
Ulll bei del' Anlage mechalliseher Fordereinrichtungen deren Anlagekostell 
('ragen und !loeh ein wirisehaftlieh giillsti ;eres Ergebnis lIeitigen zu konnen. 
III del' Tat sind die '.loTlwnte, die lIllr AnI Lge Bolcher Einrichtungen notigen, 
nicht die reinen Fiirdorkosten, sondern 8ce sind immer dann eher gegeben, 
wenn es si eh um Fiirderungen zur Uberwindung waagrechter 
und zugleieh auch senkrechter Entfernungen handelt. Forner ist 
das Fiirdergleise des Kippertransportes ein schwerfalliges Bauglied, das 
clie IIeranbringung des Betons nul' in die unmi tt cl bare G leiszone gestattet. 
,\fan Illiillte also das Gleise durch eine Unsumme YOll Abzweigungen libel' 
Drehseheibell unterteilen oder es bpstandig riicken, UIll mit del' Gleiszone 
die jeweiligo Gebrauehsstelle des Betolls zu erfassen, was beinahe unau~-
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fiihl'baI' ist. Jlan llluB. UlU dies zu vel'meiden, neben delll Italbw .. g~ an ~einer 
Stelle bleibenden Glei8 kippen und eine Umladung in Hehiebkarnn 
YOfnehrnen, die natllrlich teehniseh und wirtsehartlieh wH"hteilig ist. Dips 
ist ja aueh der Grund. weshalb man aueh bei sehr groBen Hoehbauten tI'otz 
groBer FoI'derrnengen die Jluldenkippcrforderung mit der sehwerfiilligen 
Gleisanlage aufgegeben hat un<1 zur FoI'derung mit Japanern iibergegangen 
ist, zmnal als man bei lllodernen Deekenkonstruktionon mit obcner Unter· 
sicht wie Patent Hoffmann u. dgl. dne vollkommene Pfostenbodelllage 
in jedelll GesehoBe und dalllit vollig freien For<1eI'weg hlI' dell Japaner zu 
jedem gowiinsehten Punkte hat. BeliiBt man <ias et deR Japaners rnit 90 He
kunden gegeniiber dem dPR Kippers mit HID, dann kostet die rein .. }<'i)r
de rung innerhalb del' praktisch vorkornmendell Porderlii ngen 
mit Japanern iiberhaupt kaum mehr als mit Jluldenkippern nmI 
die sonstigen Vorteile - keine Gleisanlage und Zubringung an 
jede Stelle - sind 110ch ganz wesentlieher Art. Hiiufig vereinigt man aueh 
versehiedene Forderarten, wie dies Abb. 70 zeigt; <lort wur<le auf einem 
festen, libel' der spiiteren IVehrkronc gclegenen GleiR del' Beton in Jlnlden
kippern zu den eisernen GieBrinnen gefiihrt; an <leren Ende bdandell si ch 
kleine Silos, aus denen del' Betoll in untergestellte Sehiebtruhpn abgclasRPn 
und noeh bis 20 m quer verfiihrt wurde; mit steigender Betonhi)lie wurdeu 
die GieBrinnen gekiirzt. Vorteil eiller solchen Anlage ist ihre vcrhiiltni~
miiBigp Billigkcit, N aehteil del' gri)Bere Arbeiterbcdarf gegeniiber rein 
mechanischen Fiirdereinriehtungen. 

Mechanische BetonfOrdereinrichtungen. Ziige, Aufziige, Krane, 
Kabelkrane, Pre61uftforderung 

Die Verwendung von Gleisen, Schiittrinnen u. dgl. ist die erste 
Stufe del' meehanischen Forderpinrichtnngen in Form del' Gleis
forderung, Schiittrinnenfo1'derung und Vereinignng von boiden. 
Ih1' N ach teil ist del' g1'oBere Arbeiterbedarf und das feste, schwer 
bewegliche Gleis, sowie eigene Gleisgeriiste odeI' Gleisbriicken, 
Forderbriicken. Ihr Vo1'teil die verhaltnismiWige Billigkeit, sowohl 
im Anschaffungs- als im Aufbaupreis und die leichte Wieder
verwendbarkeit, wenn auch etwa nur durch Auflosung del' Anlage 
in ihre Einzelteile und anderweitige Ve1'wendung. C'xeriistholz, Gleise, 
Drehseheiben, Kippwagen stellen eben Bauinventarien mit sehr vid
seitiger Verwendungsmogliehkeit dar. Wohl gibt es aueh eigene Beton
kipper, deren lVIulde naeh vier Seiten feststellba1' und naeh jeder Riehtung 
d1'ehbar ist, jedoeh geniigen aueh gewohnliche lVIuldenkip]>pr, wie sic 
sonst zumeist fiir Bodenfo1'derung verwendet werelen. 

Die verhaltnismaBig einfaehe Forde1'anlagenherstellung schiieBt 
natiirlieh nicht aus, daB bei dies en Klein- und Mittelhaustellen die Beton
herstellung in teehniseh vollendeter Weise erfolgt. So zeigt Abb. 72 in 
Verbindung mit einer einfachen holzernen GleiRgeriistfOrderung eine 
modernste Betonbereitungsanlage, bestehencl aus einer Doppeltrog
mischmasehine, Vormischer fiir TraB und Zement, automatifiche Wagen 
fiir diese Bindemittel, Kies- unci Sandabmesser mit Becherclevatoren 
uml \VasserabmeB- unc! \Yasi-;er~iittigungsvorriehtung. ((1pliefert yon 
Gauhe, Gockel & Cie.) 
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Eine Mechanisierung des Forder betrie bes lii13t sich auch 
erreichen durch Seilzug, wie z. B. bei der Betonforderung des Wehr-

Abb. 72 a. H61zernes Gleisf6rdergeriist und Betonbereitungsanlage 

baues Hallein, Abb. 71. Dort lag die doppeIgleisige Forderbahn auf 
einer 120 m langen holzernen Forderbriicke; iiber den beiden Gleisen 
lief ein kontinuierliches Drahtseil, das von einem am linken Salzach-

Abb. 72 b. Scbemazeichnung der Betonbcreitungsanlage in Abb. 72 a 

ufer befindlichen Windwerk mit einer Geschwindigkeit von 1,0 m/sek 
bewegt wurde und als Unterseil diente, an welches Kippergestelle 
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mit einer Klemmvorl'iehtung automatisch <Lll- und abgesehlagen 
wurden. Diese "KIemmwagen" zogen nun 2 bis;) ;Vluldenkipper mit Beton, 
ab er auch Kipp- oder FIachwagen rnit allcn uhrigen Baustoffen und 
Geraten. Diese Seilzuganlage erforderte zu ihrer Bcdienung nur 1 ;Vlaschi
!listen am vVindwerk und je I lVIann bei den automatischen Anschlag
yorrichtullgen an beiden Vferll zur Leitullg des Wagenlaufes. Sie war 
ill der Herstellung recht billig unci fi:irderte klaglos rund 10000 rn3 Reton, 
cine lVIenge , die eine Kabelkrananlage gewohnlich wirtschaftlich noch 
uicht wettbewerbsfahig rnachen kanll. 

Auch die wiederholt besprochene, bei vielen BetonmiseheI'n ein
gebaute Aufzugswind e, die VOll dern Bedienungsrnann der Mjsch
maschine mitbedient wird, ist ein mechanischer Forderbestandteil. 
Diese vVindell haben eine der NennfUllung der lVIischtromrnel ent
sprechende Tragkraft und werden sowohl als Friktions- (Reibungs-) 
als auch als ZahnnLdwinden verwendet, zurneist derart gestaltet, 
daB Kupplung unci Brell1se mit einem einzigen Hebel becIient werden, 
der mit einem Gewicht belastet ist, wodurch die Windentrommel im 
Ruhestand VOIl selbst unteI' Bremswirkung steht. Natiirlieherweise 
konnen Aufziige auch VOIl besonderen Winden verschiedenster Bauart 

Abb. 73. Ausgle ichssilo 

betatigt werden. 
Das Betongem isch 

wireI gewohnlich in einem 
A u f z u g s k u bel odeI' 
Aufzugskasten hoch 
gezogen. Noch ofter 
werden Kippkiibel ver
wendet, die durch eigene 
Weiehen je nach deren 
Stellung durchgelassen 
odeI' automatisch gekippt 
werden. Die Kippung 
erfolgt natiirlicherweise 
in kleine blcche1'ne V 01'-
1'ats- oder Ausgleichs
silos, deren GroBe so 
bemessen ist, daB Hie dem 
Ausgleich zwischen del' 
chargenweisen Fiillung 
und dem Abzug dureh 
die FordergefaBe dienen 
konnen und die jetzt 

nicht unmittellmr neben der Masehine, sondern irn betreffenden Stock
werk stehen, Abb. n. Die Ifordergeschwindigkeit solcher Hoch
ziige muB derart bemessen sein, daB die ]1'ullung, der Hochzug, die 
Kippung unci EntleeI'ung und das Abbremsen innerhalb del' Zeit 
der Mischung ge:-;chehen kann. Abb. 74 zeigt einen gesamten Kip p
kastenaufzug del' FiI'ma Gauhe, Gockel & Cie. 



Mechanische Betonfordereiruichtungen 187 

Nicht bloB der Forderung von Beton aIlein dienen die Plattform
aufziige, bei denen eine Plattform zwischen Leitschienen oder, urn 
Fahrgeriiste moglichst 
zu ersparen, konsol
artig ausladend durch 
eine Friktions- oder 
Zahnradwinde mit 
Hubgeschwindigkeiten 
von 30 bis 50 m/min 
aufgezogen werden. 

N och einfacher 
sind die schwenk
baren Plattform
aufziige, wie Abb. 75 
einen solchen von der 
Allgemeinen Bau
maschinen - Ges. 
Lei pzig zeigt. Dieser 
Aufzug besteht aus 
3 m langen Fiihrungs
stOBen aus U - Eisen, 
die zusammengebaut 
werden, am untersten 
StoB ein FuBstiick und 
am oberen Ende einen 
kleinen Ausleger be
sitzen mit zwei RoIlen, 
von denen die innere 
fUr den gewohnlichen 

Fahrschalenbetrie b, 
die auBere beim Hoch
ziehen von sperrigen 
Stiicken beniitzt wird. 
An der SteIle, wo ge
schwenkt werden soIl, 
wird ein Drehlager 
aufgesetzt und mittels 
Schrauben oder Klam
mern an dem ge
wohnlichen Bau
geriist oder an der 
a ufgehendenMa u er 
selbst befestigt. 
Dieses Drehlager be
steht aus einem Hohl-
zapfen, 
unteren 

der in den 
StoG ragt, Abb. 74. Kippkastenaufzug 
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und aus einem Halszapfen, auf dem der nachste FiihrungsstoB auf
sitzt, der an seinem oberen Ende das Krankopfstiick, bestehend aus 

dem Ausleger mit den beiden 
Rollen, tragt. Irgendeine Ver
spannung oder Abstiitzung des 
freistehenien StoBes ist nicht 
erforderlich. Die Fahrschale 
ist samt dem Fiihrungsstiick 
nun um 360 0 schwenkbar, so 
daB die Entladung in bequem
ster und sicherer Weise er
moglicht ist. Wo das "Mauern 
iiber die Hand" erlaubt, also 
die Anbringung eines AuBen
geriistes nicht notig ist, sind 
derleiAufz iige sehr praktisch.Die 
Firma Karl Peschke, Zwei
briicken, baut den Schnell
bauaufzug "Goliath", bei 
dem die Fahrschale schwenk
bar ist und die Fiihrung aus 
Stahlrohren besteht. Ferner 
sel der Universalbauauf
zug "Gross" der A. Gross 
G. m. b. H., Schwabisch
Gm iind, erwahnt, der an 
jedem Geriistbaum einfach zu 
befestigen ist und bei dem 
auf die in den Fiihrungs
schienen auf- und abfahrende 

Abb. 75a. Schwenkbarer Plattformaufzug Katze je nach Bedarf eine 
Plattform, ein schwenkbarer 

Ausleger, aber auch ein Silosschlitten -Kopfstiick mit Betonrinnen 
eingebaut wird. 

Diese Anlagen, die auch eine Verbindung von Horizontal- und 
Vertikalbetrieb ermoglichen, sind infolge ihrer Billigkeit die Anlagen 
fUr die Klein- und Mittelbetriebe, die 90% aller Betriebe um
fassen (1). 

Eine Vereinigung von Horizontal- und Vertikaltransport bilden 
auch die Krane und Derricks. Werden diese Krane selbst fahr bar 
hergestellt, so ergibt sich fUr ihre Anwendung eine sehr bedeutende 
Reichweite. Die Abb. 76 zeigt das Schema eines von Gauhe, Gockel & 
Cie. erzeugten fahrbaren elektrischen Turmdrehkranes mit 
einem Gewichte von 17500 kg (ohne Gegengewicht). Seine Ausladung 
betragt gemaB einer der fiinf Auslegerstellungen 6 bis 15 m, seine Hub
hohe 34 bis 21 m, seine Tragkraft :~OOO bis 1000 kg; seine Arbeits
geschwindigkeit ist bis 1500 kg 22 m/min, dariiber 11 m/min, seine 
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volligc Drehung bewirkt er in 1 Minute, seine Kranfahrgeschwindigkeit 
ist 26 rn/min. 

Eine weitere 801che Vereinigung stellt del' Kabelkran dar. Man 
llntcrscheidct feste, radial fahrbare, wobei der eine Turm fest ist, und 

.. 
,:"';: 

parallel fahrbare Kabelkrane. Der Kabelkran findet dort am besten 
seine Verwendung, wo wenige }faterialien, diesc ab er in sehr groJ3en 
}Tengen bei eincm Bauwerk von stark betonter Liingenrichtung 
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an jedem Punkt seines Grundrisses und bei starh verschiedenen 
Ba uh ohen abgesetzt werden sollen. Der Kabelkran ist sonach 

oum 

das Fordermittel ersten 
Ranges fUr Bauten 
langer und hoher Tal
sperren, wahrend bei 
weniger groBen Hohen
nnterschieden trotz 

auBcrgewohnlicher 
Langenentwick1ung, 

wie z. B. bei Schleu
Den, andere Forder
arten, wie GurtfOrderer , 
GieDrinnen, wirtschaft
licher sind. Gegenuber 
diesen e ben genannten 
Forderarten hat der 
Kabelkran den Vorteil, 
daD er nicht bloB 
Beton, sondern auch 
schwere oder sperrige 
Einzelstiicke fordert. 
Dies ist beim Zubringen 
von Schalungen oder 
Steinen, wie beispiels
weise gerade im Tal
sperrenbau mit seinen 
S teineinlagen im Beton, 
wesentlich. Ein un
angenehmer Nachteil 
sind die Zeitverluste, 
die beim Auf- oder Ab
nehmen der Forder
last durch die Schwin
gungen des Tragkabels 
entstehen, und die 
durch langsame, da
her zeitkostende Ent
leerung beim Beton
ausleeren wohl gemil
dert, keineswegs aber 
aufgehoben werden 

~. ro ... -=----~.z':'9;;,17i'=~,...,r.h...-~.",...-.",..,.,.......,-r---;-. -;c .. ;-',:t,. "" -:;"",,,,"""', -,,;:-+--,- konnen. Ein weiterer 
Nachteil ist der, daD 
der gesamte, in Hin

sicht auf die hohe Nutzschwelle fUr die Verwendung eines s01chen Forder
ruittels sehr groBe Baubetrieb, wenn nicht "an einem Faden", so doch 

Abb. 7 ... Schematische Zeichnung eines Turmrirebkraneo; 
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an einem einzigen Seil hangt. Deswegen wurden z. B. beim Bau der 
Schwarzenbach-Talsperre (Murgtal), rund 290000 m3 GuBbeton 
mit Pelsblockeinlagen, seitens der Siemens-Bauunion vier neben
einanderliegende Kabelkrane verwendet, Abb. 77. 

Abb. 77. Kabelkranforderung beim Bau der Scbwarzenbach-Talsperre 
Siemens-Bauunion, Berlin 

Als Lieferfirmen fiir Kabelkrane kommen Bleichert, A.T.G. ulld 
andere in Betracht. 

Noch mehr im Anwendungsgebiete eingeschrankt erscheint die 
PreBluftforderung des Betons. Druckluftforderung ist in manchen 
Gewerben eine haufige Sache und in der Bauindustrie in Zementfabriken, 
auch im Baubetrieb, z. B. in der Torkret-Bauweise, schon wohl
bekannt. Auf dem gleichen Prinzipe beruht das Porderverfahrell des 
Betons, nur daB im Gegensatz zum Torkretverfahren die Forderenergie 
des Mischgutes durch eine eigene Prallduse derart vernichtet wird, 
daB der Beton aus dem Mundstuck mit geringer Geschwindigkeit austritt. 
Die Rohrleitung fUr die PreBluftforderung des Betons ist ahnlich wie die 
PreBluftleitungen selbst, wie denn uberhaupt diese Forderart am ehesten 
in Verbindung mit sonstigen PreBluftarbeiten verwendet wird, wie z. B. 
bei der Betonverkleidung des 850 m langen saigeren Druckstollens in 
Chiavenna. Auch in Pallen, wo die Zuganglichkeit der Forderwege 
sehr erschwert oder diese stark gewechselt werden mussen, kann Druck
luftforderung wohl angebracht sein. Bekannt ist die durch die Ber liner 
Tor kret - Gesellsch aft bewirkte DruckluftfOrderung beim U ID ba 11 
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des Berliner Opernhauses, wo gemiiB einer Veroffentliehung 42) die 
.Forderkosten von 1 m 3 loser Betonmasse bis auf zusammen 200 In 

horizontaler und vertikaler Liinge unter sehr sehwierigen Verhiiltni"sen 
bei einer Gesamtmenge von bloB 8000 m:3 nul' Rm 2,40 betragen haben. 

Die Guf3betonierung 
Del' Gedanke, die Zufuhr del' Baustoffe an jede Stelle eines zu er

riehtenden langen, schmalen und hohen Bauwerkes mittels eines 
daruber gespannten Tragkabels zu bewirken, wird in Amerika Roit 
einem Mensehenalter besonders bei seinen hohen Retontalsperren 
immer wieder verwirklioht. Ohl1e daB sieh aber an dieses uns bereits 
von den Kabelkranen bekannte Prinzip numnehr das Prinzip der Kran
fijrderung ansehlosse. Dort wurdc vielmehr an dieses Tragkabel mit 
Hilfe von Seilon und Flasehenzugen eine oder mehrere Rinnen 
angehangt, dureh die del' Reton den einzelnen Punkten des Bauwerkes 
zuflieBt. In Europa bzw. in Deutsehland hegann die lnt. Bau
masehinenfabrik A. G. (Ibag), Neustadt a. d. Haardt, schon 
vor dem Kriege dieRes System und damit das System der GuBbeton
forderung zu verwirklichen. Denn die Schutt- oder Forderrinnen, 
wie sie uns bereits S. 180ff. und in den Abb. 70 und 71 begegneten, waren 
in erster Linie zur Vertikal-, und zwar zur Hinabfijrderung des Betons 
bestimmt und deshalb clerart steil, daB Beton jeglicher Art darin ab
gelassen werden konnte. 

Das Prinzip del' Betonforderung uber horizontale Strecken 
durch verhaltnismaBig schwach geneigte Rinnen unter dem Ein
flusse der Schwerkraft erforderte eine neue Eigenschaft des Reton
gemisches, das der F li eBb ar kei t, womit derartig weitgehendo Eigenarten 
verbunden sind, daB das hiermit verwirklichte System der Beton
forderung zu einer neuen und eigenartigen Bauweise uberhaupt 
wurde, zur Bauweise del' GuBbetonierung. 

Die GuBbetonierung, d. i. die Zubringung des Betons zur 
Yerwendungsstelle duroh FlieBen in Rinnen und das GieBen in 
die Sohalformen, erfordert mit der Flie13- und Gio13barkeit einen 
wesentlich hoheren \Vasserzusatz als andere Betonierungen. Da 
diesel' Wasserzusatz uber die zur Abbindung chemisoh notige Wasser
menge weit hinausgeht (siehe S. 158), wodurch die Wurfeldruckfestigkeit 
des Betons unter sonst gleichen VerhiiltniRsen herahgemindert wird, 
so muB die Zusammensetzung des Betons gelH1ll erwogen und 
bei der Ausfuhrung eingehalten werdell. 

Die Zusammensetzung des GuBbetongemisches i"t wichtig: 
1. um die benotigtc Gute des Betons zu gewiihrleisten, 
2. um trotzdem die FlieBbarkeit des Betom; durch Hirmen zu 

ermoglichen nnll 
3. ohue daB hierbei eine Elltrnischung eintritt. 
Der fur die Erfiillung des Punktes 2., Flie13barkeit, erforderliche 

erhohte \Vasserzusatz darf liber (lies Erfordprllis hinalls nicht erhbht 
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werden, weil dadureh die Festigkeit des Betons iiber die in Kauf ge
nommene Verminderung hinaus leiden wiirde und weil zudem eine Ent-

Abb. 78. GieUrinncn, an Tragseilen hangend. Ibag 

mise hung wahrend des FlieBens, insbesondere ein Voreilen und Ab
sondern eines Zementwasserbreis mit allen iiblen Folgen eintreten wiirde. 

S ocs er, Baubetriebslehre 13 
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Dieser erhohte Wasserzusatz ist zweifelloR ein Nachteil der GuB
betonierung, dem als Vorteil satte Durchdringung aller Riiume 
innerhalb der Schalung ohne Stampfung gegeniibersteht. :Fcrner 
ist die Schichtung des Stampfbetons vermieden, dadurch der Beton
korper einheitlieher. Die durch obigen Nachteil erzwungene erhohte 
Aufmerksamkeit fUr die Zusammensetzung und Herstellung der Beton
mischung ist hinwieder zum Vorteil, die GuBbetonweise zum Schritt
macher einer bis dahin ungeahnten Betonaufbereitung geworden. 
Abb. 78 zeigt die nach dem oberwiihnten GuBsystem betonierte Sta u
mauer Wiiggital in der Sehweiz mit einem Betonaufwandc von 
246000 m 3 , wofUr die Ibag auch eine Aufbereitungsanlage, Ban
art Vel ten, mit ihren Beschiekungsrosten, Waschmaschinen, GroB
Steinbrechern, Feinbrechern, Walzwerken, Sortiertrommeln, Elevatoren, 
Sehiittelrinnen, Spezial-Siloverschliissen usw. fUr eine Tagesleistung von 
700 bis 800 m 3 !ieferte. Diese gewaltige Anlage diente bloB zur sach
gemiiBen Erzeugung der Zuschlagsstoffe, geteilt in 2 Sand- und 
2 Kieskomponenten; diese wurden mit einer Drahtseilbahn nunmehr 
erst zur Betonmischanlage gefOrdert, wo die Zumessung der Bindc
mittel und des Wassers und die Mischung erfolgte, bevor der Beton 
seinen \Veg durch die Rinnen in die Staumauer nahm. 

Gie6maste 
Bei diesem GieBrinnensystem ist ein Nachteil vermieden, niimlich 

der der kiinstlichen Hochhebung des Betons, weil die Betonmischung 
am Hange in erforderlicher Hohe vorgenommen werden kann. ~Wo 

dieser Vorteil der Geliindeform fehlt, also im gewiihnlichen Tidba u. 
besonders ab er im Hoch ba u, muB man den GuBbeton erst in die er
forderliche Hohe heben, um ihn dann durch die geneigtcn Rinnen 
abflieBen zu lassen. Da die Neigung dieser Rinnen rund 30 0 betragcll 
muB, so ist die ver lore ne He bung h durch die der Beton herunter
rinnt, um den Weg 1 waagrecht gcfordert zu werden, h ~c 1 tang a ~c 
= 1 tang 30 0 = %1. Die Hochforderung geschieht in eigenen Auf
zugsanlagen, Hebetiirmen, deren Hohe h die Forderweite be
stimmt. Reicht diese zur Bestreichung der Gesamtausdehnung de;; 
Bauwerkes nicht aus, so muB diese Aufzugsanlage fahr bar gemacht 
oder es miissen ihrer zwei oder mehrere aufgestellt werden. Der fahr
bare He beturm vermeidet den Nachteil allzulanger und etwa mchr
fach geknickter Rinnenfiihrung mit dem dadurch erforderlichcn groDeren 
\Vasserzusatz, schwieriger Wartung usw., Dingc, die bei pinem fcsten 
Hebcturm von gleicher Reichweite vorhanden sind. Aus diesem Grunde 
ist der bewegliche Hebeturm mit seiner im allgemeinen geringeren Hohe 
und deshalb kiirzeren Rinnenleistung in stetem Vordringen und be
sonders iiberall dort vorgezogen worden, wo die Bauausdehnung 
der Breite und Hohe nach nicht zu groBe Hohe des Hebeturmes 
verlangt und die dritte Dimension des Bauwerkes, die Liinge, durch 
die Fahrbarkeit des Hebeturmes erreicht wird. Die Arbeitsweise 
ist dann derart, daD der fahrbare Hebeturm seitlich der Baustelle unt! 
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auf deren ganzen Liinge fiihrt und derart den Beton einbringt. Die An
wendbarkeit hierfiir ist gegeben bei Betonierungen an Ufermauern, 
Schleusen, Un ter
grund bahnen, Rei
henhiiusern, Lager
hallen u. dgl. Der 
Beton wird hierbei oft 
von einer festen Beton
mischanlage bis zum 
Hebeturm III Kipp
wagen befordert. Eine 
fahrbare GieBturman
lage, wo auch die Beton
mischanlage mit verfiihrt 
wird, von der Firma 
Gauhe, Gockel & Cie., 
Oberlahnstein a. Rh., 
zeigt die Abb. 79. 

Wenn bei der 
Liingen-, Breiten- und 
Hohenausdehnung eines 
Bauwerkes keine die 
anderen besonders iiber
trifft, wie dies zumeist 
im Hoch ba u der Fall, 
dann ist die GieBbeton
anlage wiihrend des 
Baues ortsfest in Form 
der GieBtiirme oder 
GieBmaste. 

Abb. 79. Fahrbarer Gief3turm mit Betonmischanlage oben 

Ein solcher GieBmast (Abb. 80) besteht gewohnlich aus dem 
.YlastfuBstiick mit den SeilablenkungsrolIen, den Mastzwischen
stoBen von 5 bis 6 m Liinge, dem Mastkopfstiick mit Aufzugs
und Schlittenseilrollen E, der Laufkatze mit Betonkiibel K, 
dem verschiebbaren Schlitten S mit Betonsilo B und Rinnen
bzw. Auslagerseilaufhiingung, der Auslegerrinne, Fliegerrinne 
und den Verteilerrinnen in verschiedenen Liingen und den Aufzugs-, 
Ausleger- und Verspannungsdrahtseilen. Die einzelnen Mast
zwischenstoBe (Schiisse) werden mittels eines Montagemastes, der 
gleichzeitig den Ausleger der Anlage bildet, aufeinander gebaut. Bei 
gleichbleibendem Quersehnitt der Schiisse und geniigender Abspannung 
sind Hohen bis 60 m moglich. Der Beton- oder Aufzugskiibel hat 
entweder selbsttiitigen SchieberverschluB oder er ist ein Kipp
kiibel. Abb. 81 zeigt einen vollig geschlossenen Aufzugs-Kippkiibel, 
D.R.P. der Allgemeinen Baumaschinen- Gesellschaft Leipzig
Wien. Die Entleerung erfolgt selten unmittelbar in das Rinnensystem, 
sondern zumeist in ein Betonsilo mit VerschluB. Dieses, der Ausleger-

13* 
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stiitzpunkt und damit das ganze Rinnensystem kann durch den 
Schlitten mittels einer Handkabelwinde IV verstellt werden. Eine 

! 
I 
i 
i 
I 
i 

/ 1 .. I 

! 

Aufzll gs wind e mi t 4:3 bis 60 m 
F orderge ehwindigkeit je .\ linute 
besot·gt das Hochziehen des Beton.·. 
Sehr oft 1.al1l1 an einer Schlitten· 
eite eine Fa hr sc h a le oder ein 

Se h we n kk r a n zlIr Forderul1o 

a nderer Banstoff ang, braeht 
werden. 

Der A us lege r ist UIII I HOo 
·chwenkba r lInu t riigt d ie .-\u s · 
lC'ge rrinn e . 

D ie R i n ll C ll ha ben Eiform, 
ci ne 1\f' ig ll llg \·011 III ill<iestells 22 0 lllld 

sind mit leicht auswechselbaren VerschleiDblechen aus bestem 
Stahlblech ausgeriistet. Die Rinnenlange ist in 3 m abgestuft 3 bis 
15 m; die Rinnen werden entweder durch Bocke odeI' Stiltzel1 a bge. 
stiitzt odeI' sie hangen an einem Sprengwerk lInd heiDen dann Flieger. 
rinnen. Del' Flieger ist aut Rollenlagern um :360° drehbar und nach 
allen Richtungen neigbar. Die Reichweite del' Ausleger· unel der Flieger. 
rinne van zusammen 2 x 12 bis 2 x 15 Metern kann durch a bgestiitzte 
Vert e i 1 err inn e n noch vergroDert werden. Der Db e rl a u £ zwischen 
den einzelnen Rinnen ist entweder offen und in Druckkugellagern auf· 
gehangt oder in Form eines aut auDeren Rollenlagern ruhcnden Dreh. 
top£es (Gauhe, Gockel & Cie., Abb. 82). An Seilen werden das 
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Auslegerseil, das Sehlittenseil, das Aufzugsseil und die Verspannungs
seile benotigt, wovon die letzteren mittels Spannsehlossern ange
zogen werden. 

Abb. 81. Aufzugs·KippktibeI Abb. 82. Giei3rinnendrehtopf 

Die Masthohe h=H+1tga+s. Rierin ist H die groBte Rohe 
des Bauwerkes, 

1 horizontale Entfernung des vom Maste am meisten weitab ge
legenen noeh zu bestreiehenden Bauteiles, 

tg a = 0,45 bis 0,50, 
s = die Sehlittenhohe, rund 4 m. 

Die groBte dabei erforderliehe Rinnenlange r= 1,10 1. Die Abb. 83 
zeigt einen GieBmast mit Fliegerrinne der Allgemeinen Bau
masehinen- Gesellsehaft, Leipzig- Wien. 

Es ist naturlieherweise kein zwingendes Erfordernis, wonaeh die 
Betonmiseh- und die GieBmastanlage vereinigt sein muBten; da 
jedoeh die GieBmastanlage ohne die erstere unanwendbar, weiters 
in ihren GroBen- und Kraftverhaltnissen einem gewissen Kubelinhalt, 
damit einer gewissen NennfuIlung einer Misehmasehine angepaBt ist, 
so bauen viele Fabriken beide Anlagen in eine zusammen, die sie dann 
GuBbetonanlagen nennen. A. Gross in Sehwabiseh-Gmund baut 
in richtiger Befolgung dieses Gedankens doppelwirkende GieB
maste mit doppelt- oder einfaehwirkender Spezialmasehine fur GuB
beton. Angesiehts der kurzen Misehzeiten ist bei groBeren Rohen in 
der Tat die Verdoppelung der Leistung aueh bei bloB einer Misehmasehine 
moglieh, wenn am MastfuBe ein Verteilersilo vorhanden ist mit 2 Aus
laufen mit selbsttatig sieh offnenden und sehlieBenden Entleerungs
klappen, so daB das vom Miseher kommende Betongut abweehselnd 
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an eine der beiden Mulden des Zwillingsaufzuges abgegeben wird. 
Da der Zwillingsaufzug im Pendel betrie b arbeitet, so ist wegen der 

Abb. 83. Giellmastanlage mit Fliegerrinne 

Eigenforderung seines Leergewichtes auch der Kraftbedarf nur ungefahr 
die HiiJfte. 
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Die GieJ3maste baut man heute bis 60 m :\Iaximalhohe, sonaeh bei 
der gewohnliehen Hoehbauhohe von maximal 25 m eine maximale 

R . l't 60,0-(25,0+4,0) 60 h d . d' . ele 1we1 e von 0,50--- == m vor an en 1St, le m1t 

freier Rinne allerding8 bloD auf die Hidfte bestriehen werden kann, 
wiihrend die andere Halfte dureh untersttitzte Verteilerrinnen bloD 
erreiehbar ist, wobei die Hohe der Unterstutzungsvorriehtungen in der 
~ahe der Fliegerrinne eine sehr betraehtliche ware. SoU nun, urn dies 
zu vermeiden, ein zweiter Flieger angehiingt oder die Hubhohe noch 
gesteigert werden, so muD man statt des GieDmastes einen GieDturm 
verwcnden. 

Gie:f31iirme 

Der Gie fH urm hat, wie aus dieser Herleitung hervorgeht, das 
gleiche Arbeiblprinzip und deshalb die gleiche Anlage, nur daD an Stelle 
des :\lastes ein Turm tritt und der Aufzugskasten im Innern des 
Tur me s hochfiihrt. Derlei GieDttirme erhalten Aufzugskasten mit 
mindestens 5001 Inhalt und werden bis 84 m Hohe mit den normalen 
Schtissen mittels eines eigenen Montagemastes hochgebaut. 

Die Eimichtung fUr Doppelbetrieb, wonach im Turminnern 2 Ktibel 
im Pendelverkehr auf- und abgehen, bedeutet eine weitere Leistungs
steigerung. Alle bereits genannten Firmen erzeugen auch GieBttirme: 
Abb. 84 zeigt einige yon A. Gross beim Bau des Kraftwerkes Rummels
burg bei Berlin. Man baut komplette Betonieranlagen, bestehend 
all,., fahrbarem GuDbetonturm, fahrbarer Betonmischanlage, 
Zufahrtsgertist ftir die Zufuhr der Mischbestandteile Yon der orts
festen, automatischen Bindemittel-, Vorwiege- und Vormisch
anlage, die beim Bau Yon 8chleusen, Betonmauern, Talsperren mit 
Tagesleistungen yon 500 bis 2000 m 3 Verwendung finden konnen. 

Bei Schlich's Patent- Universal-~fischaufzug wird die 
:\fisehtrommel hochgezogen und das Betongut wahrend des Hochziehens 
gemischt; dureh den Entfall der Forderzeit und der Entleerungszeit 
mangels Amdeerells von der Trommel in den Forderklibel soU die Leistung 
stark steigerungsfahig sein. 

Die sttindliche Leistung einer GuBbetonanlage richtet sich nach 
!ler Leistung der Betonmischmaschine, naeh dem Aufzugskastenillhalt, 
nach den besonderen Verhaltnissen an der Baustelle, weniger nach der 
Forderhiihe. Zur Bedien ung einer GieBmastanlage ist nur ein }fann 
notig, der gleichzeitig die Aufzugswinde und, wenn erforderlich, den 
VerschluBschieber des oberen Vorsilos yom Boden aus bedient. Bei 
GieBturmanlagen braucht man auDer diesem :Mann an der Aufzugs
winde einen zweiten Bedienungsmann, der von einer in der Hohe an
geordneten Btihne die Auslaufmenge des Betons vom Silo in die Rinnen 
regelt. Flir die Verschwenkung der Ausleger- und Fliegerrinnen sowie 
fUr die Umstellung der Verteilerrinnen braucht man noch zwei bis drei 
Leute. 
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Abb.84 
Gross-GieJ3tiirrne beirn Kraftwerksbau Rurnrnels\Hlrg bci Berlin 



Leistung und Kosten 201 

Leistnng nod Kosten 
Bei einern solehen lnventarstuek wird man gut tun, die Verwendungs

lIliigliehkeit irn ,Jahre anf die Hiilfte del' Arbeitstage, auf 125 herabzu
Retzen. ~immt man fUr Absehreibung, Verzinsung, lnstandsetzung 
~~a %, einen Durehsehnittspreis von Rm 6000 und Rm 600 Auf- und 
Abbaukosten samt Verfraehtung, so erhiilt man eine Belastung fur den 

B . 1 0,33·5000+500 R 1~ ')0 4 B d' 1 t 't etne )stag von --]21",---- -~ m ',~; e wnungs eu e ml 

Rm ,")0 Gesarntlohn uncl rum] 100 KWh mit Rm 0,20 sind zusarnmen 
Rm Hi,;")O. ~Iit del' Annahme einer Leistung von 60 rn 3 je Tag, er
geben si ch sonaeh Forderkosten, die ungefiihr Rm 1,;30/m 3 

betragen. 
Wir haben bei del' ebenso ubersehliigigen Bereehnung einiger Bei

Rpiele auf S. 179 geHehen, daB die Hoehforderung rnit eingebauter Wincle 
nur Rm 0,2:~/rn a kostete, eine Ziffer, die si ch bei Verwendung einer 
besonderen \Vinde mit einern besonderen Bedienungsmann auf Rm 0,.")0 
stellt. Vergleieht man diese Ziffern mit obigen Forderkosten, so ersieht 
man, daB die dureh die GuBbetonanlage erzielte Horizontal
forderung im Beispiel Bm 1,27 bis Rm 1,00/m 3, also verhiiltnismiiBig 
viet kostet. Forderung mit Japanern wurde im AnsehluB an das zweite 
Beispiel (S. 178) auf S. 181 bloB mit Rm 0,47 /m 3 auf 30 bis 36 m Horizontal
distam; bereehnet, eine ]i'orderweite, wie sie gewohnlieh mit del' freien 
Fliegerrinne nieht mehr erreiehbar ist, weshalh man sehon zur Ver
teilerrinne mit del' unbeqnemen Lnterstutzung greifen muB. Man ersieht 
aus diesern Riiekhliek, daB man aueh die etwa gegebene Ersparnis del' 
Starnpfllng berueksiehtigen muB, die Rm 0,60/m 3 betriigt, urn ziffern
rlliiBig eine Wirtsehaftliehkeit bei del' GIlBbeton-Forderung und Ein
bringung zu erzielen. GewiB ist mit dem Gedankengange dieses Beispiels 
die groBe Leistungsfiihigkeit, die Einwirkung aueh auf andere Arbeits
gattungen, wie sie sieh bei Masehinenbetrieb zwangsweise einstellt, 
noch nieht berueksiehtigt. lmmerhin ersieht man, daB fUr kleinere 
orkr mittlere Baubetriebe die Anschaffung einer GuBbetonanlage eine 
Anlage ist, die in Hinsieht auf Kapitalaufwancl llncl Arbeits-, damit 
Absehreibungsmogliehkeit reiehlieh zu iiberlegen ist. Bei GroB
betrieben ist es gewohnlieh die }Ienge del' Gesamtleistung, die primiir 
bestimmencl auf die Anlagekosten bzw. auf die Forderkosten del' .;v{engen
einheit einwirkt; auch teehnisehe Sehwierigkeiten bei anderen Fiirder
arten, ja etwa lTnrnoglichkeit, wird in Hinsieht auf Preis und Bauzeit 
yon bestimmendem EinfluI3 sein. lm Ticfbau aber tritt eine ne ne Er
wiigung hinzu, die gerade yon del' genau geregelten Betonerzeugung 
des GuI3betons ausgeht. \Venn man niimlich diese genaue ~Iisehungs
weise beibehiilt, in Hinsieht auf die geringere \Vasser beiga be bei 
alIen anderen Betonarten bei gleichbleibendem Wasserzementfaktor 
und deshalb bei gleiehbleibender Festigkeit des Betons an del' Zement
menge sparen kann, so fuhrt dies zu beaehtenswerten Ergebnissen. 
Kimrnt man ein durehsehnittliehes Zemcntgewieht Yon bloB 200 kg/m 3 

Beton und eine Zementersparnis gegeniiber GuBbeton von bloB 10 % 
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an, so ergibt dies bei einem runden Zementpreis van Rm ti/lOO kg eme 
Ersparnis van rund Rm 1,20 je Kubikmeter Beton. 

Bandforderung 
Auf dieser Tatsaehe beruht denn aueh das Hoehkommen emer 

neuen Art der Betonforderung, niimlich mit Fordcrbiindcrn. 
In verschiedenen anderen Industrien, im Bauwesen im Baggerbetrieb, 
war sanftgeneigte oder waagrechk Forderung auf Forderbiindern liingst 
erprobt, bis man den ganz folgerichtigen Schritt zur Bandforderung 
des Betons machte. 

Damit war die nutzlose Hebung, waren die ven;chiedenen Kach
teile langer odeI' geknickter Rinnenfilhrung mit einem Schlage besei tigt. 
Auch die Notwendigkeit des ubermiiBigen Wasserzusatzes zur Erzielllng 
der Fliel3barkeit war beseitigt, ja im Gegenteil, die Eigenart des flach 
mllldenformigen Bandes ergi bt einen Zwang fur geringsten 
Wasserzusatz. Auf diesen Vorzugen beruht die immer haufiger 
wcrdende Anwendung dieser Betonierungsart, hel:londers bei \Terhiiltnis
miil3ig sehmalen und langgestreckten Bauten. 

Statt des Giel3turms ist hier ein He be- oder Forderturm vor
handen, ganz wie fruher konstruiert: mit Betonaufzug im Turminnern, 
Sehlitten und Ausleger, aber oh ne die uberflussige Huhe, sondern die 
Hohe ist bloB jene des Bauwerkes, vermehrt um die Schlitten- und die 
ganz geringe Bandhohe. Dies ist filr ortsfeste Turme und ihre Ver
spannung, insbesonders aber fiir fahrbare Tiirme ein hi5chst wesent
licher VorteiL Der Ausleger tragt nun keine Rinnc, son<iern das 
Ausleger- oder erste Forderband. Seine Beschickung erfolgt 
aus dem Schlittenbunker durch eine Bcschickungsvorrichtung, 
eine rotierende Bcschickungstrommel, die den Beton aus dem Bunker 
gleichmiil3ig auf das Forderband aufgibt. Im Ausleger ist weiters del' 
An trie b des Forderbandes und der Beschickungsanlage untergcbraeht. 
Kleinere Anlagen schiitten vom erstcn "b~orderband direkt ab oder auf 
leichte trag- odeI' fahrbare Anschlul3bander, die auf del' gewohn
lichen unverstarkten Schalung leicht versetzbar sind, Auch bci Grol3-
anlagen werden diese AnschluBforderer als Verteiler beniitzt. Solche 
grol3ere Anlagen besitzen jedoch am -cntergurt des Auflegers als Fahr
bahn ein zweites fahrbares Forderband. Dieses Forderband ist 
im Gegensatz zum ersten Forderband, das nur in der Richtung vom 
Turm weg fordert, umsteuerbar, Der Ausleger selbst ist um ISOo 
schwenkbar und diese Schwenkbarkeit im Verein mit dem untcren 
fahrbaren und umsteuerbaren Bande ermciglieht die Bm;treichung eines 
jeden Punktes innerhalb der Ausladung des Auslegers. Die Forderbander 
8ind mit Speziala bstreifern ausgeriistet, die ein dauerndes Sauber
halten des Bandes, ohne es anzugreifen, ermoglichen. Die Brei te der 
]'order bander ist abhangig van der Forderleistung, ebenso wie die 
Bandgeschwindigkeit. Die Bandbreite schwankt zwischen 450 
bis 600 mm. Abb. 85 zeigt einen van der Allgemeinen Baumaschinen
Gesellschaft, Lei pzig- Wien, gelieferten, sol bstfahr baren Gurt-
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bandforderer mit Zwillingsforderung yon 2 je 800 Liter Beton
kiibeln beim Bau der Schleuse GroB-Wusterwitz am Mittelland-

Abb.85 
Fahrbarer Zwillingsgurtforderer beim Schleusenbau GroB-Wusterwitz (MittellandkanaJ) 

kanal. Auch beim Baue der Kanaldoppelschleuse Ladenburg 
am N eckar mit rund 65000 m 3 Betonbedarf wurde yon der gleichen 
Firma nicht bloB die Betonforderung, sondern auch die Zubringung 
der Betonkomponenten, Zement, Sand, Kies, mit Forderbandern be-
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werksteIligt. Dort wurde die eine seitliche nnd die ::\1ittc]mauer del' 
Schleuse von den beiden je 13 m langen Auslegerbandern, die drubere 
Seitenmauer durch ein Hilfsband von 15 m Lange, auf besondprem 
Geruste fahrend, bestrichen. 

An SteIle des verfahrbaren zweiten Bandes kann auch am Ende 
des Auslegers ein Band angeordnet werden, das urn seine Aufhangung 
urn 360 0 schwenkbar ist, ahnlich einern Flieger an Giel3anlagen. vVegf'n 
ihrer vielfachen Vorteile wird diesel' Betonierungsart mit Bandforderung 
rneiner ::\leinung naeh noeh ein gro13es Anwendungtlgebiet si eh eroffnen. 

Eisenscbneide- und Biegemascbinen 
DaB bei dem immer gro13eren Verwendungsgebiete des Eisen

betons aueh das Sehneiden und Biegen del' Bewehrungseisen 
rnasehinell vorgenommell winl, ist selbstverstandlich. Den einfacheren, 
von Hand aus betatigten Eisensehneidern odeI' Hundeisenscherf'll, 
wie sie aueh heute noeh gebraueht werden und womit man sogal' bis 
42 mm Durehmesser sehneiden kann, stellen die beteiligten l<'irmC'n 
nunmehr fur groBere Betriebe Eisensehneidemasehinen gegenuber, 
fUr Sehnitte bis 60 mm Durehmesser odeI' Bundelsehnitte gleiehell 
Quersehnittes, bei einer durehsehllittliehen Sehnittgesehwindigkeit von 
30 bis 40 je l\tinute, So liefert die S pez ial- ::\lase hinenf a brik "Fu t ur a", 
Elberfeld, die Sehneidemasehine "Romryk" und, fahrbar in etwas 
kleinerer GroBe, die Sehneidemasehine "Columbus". Diese Masehinen 
sehneidell frei ohne Niederhaltvorriehtung Ilach dem ]).H.P. "Greif". 
Alle auswechselbaren Teile, wie Rader, Exzenter, }lesscr, sind gcnormt 
und bei diesel' odeI' jener Maschine gleich verwendbar, was fUr die Lager
haltung von Ersatzteilen sehr wichtig ist. Die Allgemeine Bau
mai:lchinen- Gesellschaft, Leipzig- Wien, bringt neuestens die 
"Hochleistungs-Betoneisenschere "Somct" auf den }larkt, 
wo die Bewegung des Schneidemessers durch ()ldruck in einem dichten 
Gehause erzeugt wird und das ::\Iesser nach jedem Schnitt automatiseh 
in seine Am;gangsstellung zuriiekkehrt. Del' Kraftbedarf von Sehneide
rnasehinen betragt naeh einer Faustregel ungefahr das Durehmesser
maD in Zentimeter; also fUr Rundeisen bis 4,5 em ist del' Kraftbedarf 
-I, bis 5 PS. 

An Biegemasehinen baut die "Futura" die "Universum
masehine", bis 30 mm Durehmesser, Kraftbedarf 3 PS, die "Rekord" 
flir Rundeisen bis 40 mm Durehmesser und die "Fabricia" flir ltund
eisen bis 60 mm Durehmesser. AIle drei ::\Iasehinen biegen auf horizon
talem Tische ohne Schwenken, Kanten odeI' Drehen del' Rundeisen 
alle im Eisenbeton vorkommenden Biegungen, insbesolldere Haken nach 
3 odeI' 5 D und die Aufbiegungen naeh 10 odeI' 15 D. AuDerdem ki.innen 
mit einer Spezialvorriehtung Spiral en , Bogen nnd Ringe, mit einer 
vViedergeradebiegevorriehtung verkrummte Eisen gebogen werden. 
Gewahlter Normung entspreehend, sind alle Ersatzteile auf jeder clel' 
}Iasehinen zu verwenden. An Biegeleistung wurden 40 t/Tag erreieht; 
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der Stromyerbrauch ist gering und betragt rund 1 KWh fiir Schneiden 
und Biegen yon 1 Tonne Rundeisen. Abb. 86 stellt die modernste dieser 

Abb. 86. Rundeisen·Biegemaschine 

Typen, die Biegemaschine "Fabricia" dar. Neuestens stellt man 
komplizierte Bewehrungen in geflochtener Form (Korben) in der Biege
werkstatte her und Yersetzt sie mit Kranen an Ort und Stelle (Eisen
biegerei, Schlosserei siehe S. 226). 

Schalung und Riistung 
Eines der wichtigsten Erfordernisse bei Herstellung yon Beton aller 

Arten ist die Schalung. Sie ist kein endgiiltiger Baubestandteil, sondern 
dient nur wahrend der Herstellung zur Formge bung, ist also kein 
Bau-, sondern ein echtes Bau betrie bsglied. Vielleicht liegt hierin 
der Grund, daB sie als eine Art notwendiges tJbel angesehen unddeshalb 
uber Gebuhr Yernachlassigt wurde und zum Teile noch wird. Da ihre 
Kosten aber einen recht wesentIichen Teil der Betonerzeugung aus
machen, soIlen ihr hier einige wenige Ausfiihrungen gewidmet sein*). 

Die Schalung ist zumeist aus Holz, Tannen- oder Fichtenholz, 
und die Schalbretter mussen gleich stark, parallel besaumt 
und im Alter zwischen "grun" und "ganz trocken" sein, wenn die 
Schalung gut werden solI. Die Starke yon 2 cm ist etwas zu schwach, 
yon 3 cm zu stark, so daB am besten 2,5 cm dicke Bretter genommen 
werden. Will man sie berechnen, so wird man bei Deckenschalungen 
auBer der Deckenlast noch etwa 250 kg/m2 Verkehrslast wahrend 
des Bauens annehmen und muB Sorge tragen, daB diese Last, die bloB 

*) Siehe S. 225 uber Zimmerei. 
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15 em Sandsehiittung odeI' 80 Mauerziegeljm2 entsprieht, nieht iiber
sehritten werde dureh irgendwelehe Baustoffstapelung! Bei Ma uer
sehalungen muD man in Hinsieht auf normalen Betonierungsfortsehritt 
wahrend narmaler Erhartungsdauer eine senkreehte me hI' odeI' weniger 
fliissige Betonhohe von 2,0 m abstiitzen und man braueht hierzu PfoRten 
von 5 em Starke. Gut zusammengefiigte Sehalbretter ergeben bei Ver
meidung del' "Kratzen" ein Betonhaupt, das man in del' }fehrzahl aller 
Ausfiihrungen, besonders bei alIen Bauten im Freien, ohne weitere 
Naeharbeit "sehalrein" belassen kann. Sehr troekenen Brettern gibt 
man gegenseitig einen kleinen Zwischenraum, weil sie durch die Annassung 
vor del' Betonierung und dureh die Betonfeuehte quellen. Bei Gu13beton 
vermeide man ganz troekenes Sehalholz. Das Annassen del' Sehalung 
ist wiehtig, damit einerseits del' Beton nieht zu sehr die Holzstruktur 
in seineI' Siehtflaehe zeige, besonders bei Stampfbeton, anderseits das 
Sehalbrett nieht kleben bleibe und dadureh beim Aussehalen ungebiihrlich 
leide. Derartiges Holz ist mit Zementkrusten bedeekt, die vor Wieder
verwendung entfernt werden miissen; es wiederholt sich diese" Ubel 
bei den nun aufgerauhten Sehalbrettern bei Wiederverwendung immer 
mehr. AuDer dem Annassen wird in heikleren :Fallen Hobelung odeI' 
Tiinehen del' Sehalung mit billigem 01, noeh besser mit Seifcn
wasser angewendet, letzteres das Haften spateren Putzes odeI' die 
schalrein belassene Sichtflaehe nieht so beeintriiehtigend wie 01. Jedenfalls 
sieht man hieraus, daD bei Herstellung jeder Schalung sclton auf das 
unvermeidliehe Ausschalen Riieksieht genommen werden muD. \\'0 
angangig, wird eine kleine VergroHerung uber noo odeI' <las Einkgen 
von Dreieeksleisten in \Vinkelsehalungen die Ausschalung erleichtel'll 
und die Betonkante verbessern. 

Del' Holzverlust bei del' Sehalung entsteht 1. dureh den 
Verschnitt beim Anfbau und 2. durch die Zerstiirung beim Aus-
8chalen. El' ist proportional del' }fenge an Schalung, die deshalb, ferner 
wegen ihrer Herstellungskosten und del' }fogliehkf'it del' WiedeI'\w
wendung so klein als moglich bemessen werden soIl. Man muD desilalh 
schon bei del' Herstellung daranf Beclacht nehmen, daD man die AllS-
8chalung derart vornehmen kann, als es die durch den erhartendcn 
Beton geringer werdende Inanspruchnahme del' Schalung erlaubt. Bei 
Hochbauschalungen besteht hierfur folgende Reihung: 1. Saulcn; 
2. Tragerwande; 3_ Plattensehalung und 4. Tragerbodenschalung sami 
Unterstellung. Namentlieh diese letztere Schalung und Untertltellung 
muD so lange belassen werden, daD die obcre in Herstellung begriffcne 
Decke nicht mit ihrer Abstutzung die untere Decke belaste, bcvor die,.;e 
im Sinne del' Vorschriften hierzu befiihigt ist. Abgeschen von ::;ehr groDen 
Bauten, wo wahrend del' vorgesehriebenen Erhiirtungsdauer del' Bau
fortschritt in horizontalem Sinne ma13gebend ist, wird man irn gewohn
lichen Hochbau die Schalung sonaeh fur me hI' als zwei Geschosse YOJ'

bereiten miissen. Die Verwendung fruhhochfesten Zementes erlaubt 
raschere8 Ausschalen, jedoch muD man sich auch hier einen genauen All s
schalungsplan rnachen, urn die Schalungsersparnis nicht zu iiber-
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schatzen. lm Betonierungsplan muB bei jedem Deckenteil das 
Datum der Betonierung und das der Ausschalung vermerkt werden. 
Beziiglich der Wiederverwendung der Schalung beachte schon der 
Konstrukteur, daB die Decken in obiger GeschoBfolge gleiche A uBen
maBe und damit gleiche Schalung erhalten, und er trage etwa ungleichen 
Inanspruehnahmen bloB durch Veranderung der Eisenbewehrung 
Rechnung. Vereinhei tlich ung der Ba uformen, die schon bei der 
Grundri13losung und bei gleicher GeschoBhohe beginnen muB, begiinstigt 
die Wiederverwendung der Schalung und Unterstellung. Anderseits 
kann man die Sehalung aueh so herstellen, daB ihre VergroBerung 
oder Vcrkleinerung leicht moglieh ist, erstere dureh Zulagen, letztere 
durch Wegschneiden, wobei man nur wieder beachten muB, daB der 
Reigen der Wiederverwendung ein solcher ist, daB nicht verkleinerte 
Schalung spater wieder vergroBert werden muB. Die Vereinigung wieder
kehrender Sehalformen in Elemente, in Schaltafeln, ist in jeder Be
ziehung, besonders zur Vermeidung von Holzverlust, yorteilhaft; sie 
findet ihre Grenze an der GroBe uncl am Gewicht cler Schaltafeln, die 
so beschaffen sein miissen, daB Transport, Aufstellung und Ausschalung 
nicht verteuert werden. Blech belag oder die Verwend ung eiserner 
Tafeln sowie die Vermeidung von Tragersehalung durch Decken, 
die 8ehon bei ihrer Herstellung ebene Untersieht haben, dies alles 
betrifft schon konstruktive Fragen cler Eisenbetonbauweisen. 

Fiir die AbsprieBung, lTnterstellung, beachte man die RegeL 
daB dort, wo Sehalllng unci Rustung Holz an Holz liegen, letztere 
unbeclingt aus Kantholz bestehen muB, sol! clie Sehalung genau und 
richtig Form bewahren. Hingegen kann dort, wo Hirn an Holz stoBt, 
also z. B. bei Tragerunterstellungen, statt des wesentlieh teueren Kant
holzes diinnes Rundholz, Stangenholz, genommen werden. Die 
Ver bind ung der Rustung mit der Sehalung und mit den Abstiitz
punkten muB sieher und durch Verklammerung und Verspreizung 
gegen Ausweichen bewahrt sein. Umgekehrt muB richtige 1; n t er
ke i lung lciehtes lInd schonencleR Cc\us8chalen ermoglichcn. 

Heftige Erschiittcrungen durch schwieriges Ausschalen konnen 
namlich nieht nur fiir die t;chalung, sonclcrn aueh fiir den Beton cler 
auszuschalendcn Deeke, ja auch noch flir den einer etwa zur Abstiitzung 
herangezogcnen Deeke sehacllieh sein. GuBbetonierung erfordert 
wegen ihres groBeren Betondruckes und wegen cler Diinne des Misehgutes 
starkere Ilnd genauer zusammengepaBte Arbeit als Stampfbetonierung, 
haufig sogar gcfugte und gefederte Sehalung. 

Vor dem Aussehalen hat sich der Betriebsingenieur zu iiberzeugen, 
daB die Abstiitzung wirklich drucklos und die Schalung nicht mehr bclastet 
ist. Naeh dem Ausschalen solI ein }\Janrer die AuBenfliichen daraufhin durch
gehen, ob Eiseneinlagen oder "Nester" zutage treten, um sie mit Zement
brei zu bedecken. Bleibt die Fliiche schalrein belassen, so sollen auch 
die sonstigen Arbeiten, Beseitigen etwaiger "Kriitzen", Nachhilfe bei 
Ecken und Kanten, sofort vorgenommen werden. Aber auch etwaige 
Bearbeitungen der Betonfliichen empfiehlt es sieh, rasch zu machen, 
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solange der Beton nicht allzu hart ist. Dies gilt anch fiir Verputzung, 
weil der Putzmortel dann besser und mit geringerem Anwurf haftct. 
Abgesehen von der Notwendigkeit ganz glatter Fliichen sollto man aber 
Verputzung lieber vcrmeiden, da der Verputz ein aufgcklebtes, gegeniiber 
clem Beton minder gutes, manchmal auch schlecht haftendes Material 
darstellt und sein einziger Vorzug. die Gliitte als Unterlage fiir Anstrich, 
.Malerei odeI' Tapete, bei offen zutage bleibenden Fliichen nicht einmal 
als Verschonerung wirkt. Verkleidungen mit Stahlestrich, Torkret 
u. dgl., Verbesserung des Aussehens und del' Giite durch cinen beRseren 
V orsa tz beton bedeuten hingegen eine wirkliche Vcrbe:-;scrung. Letzteren 
hringt man womoglich gleichzeitig mit der Hinterbetonierllng ein, inrlem 
die Grenze zwischen diescm und dem VorRatzbeton durch aufgestellt8, 
rund 30 cm hohe Blechtafeln gebildet wird, die, dem Betonierungs
fortschritt folgcnd, hochgezogen werden. Eine Brlle hstein vel' kleid ung, 
die im Wasser- unci Talsperrenbau hiiufig Yorkommt, hat, wcnn sie derart 
versetzt winl, daB sie del' Betonierung urn etwa cinen Meter an HiihE' 
vorangeht, den Vorteil, claB man dadurch die Schalung en-;part. Hohe 
Betonmauern, wie z. B. Talsperren, geben ja fiir die Abstiitzung 
der Schalung manehes Problem uncl von ihnen ging das Verfahren 
aus, clie Schalung statt clurch Abstiitzung nach aul.len dureh Ver
spannung von innen in ihrer Lage festzuhalten. Erfreulieherweise 
maeht cliese Riistungsart auch allgemein Rtarke Fortschritte; sie geschieht 
durch Drahtverspannungen, H,uncleisenanker odeI' bei sehr groBen Bauten 
dureh Profileisenriistungen, clie cinbetoniert werden. Diesc konnen 
etwa auch statischen Erfordernissen dienstbar gemacht werden, jeden
fal]'; bringt ihr Verbleiben im Beton keinerlei Schaden. Das nnmittelbare 
Herausragen aus del' Betonsichtfliiche, das zu Hostfleckcn Veranlassung 
gibt, liiBt sich durch verschiedene MaBnahmen, z. B. Herausschraubung 
del' obersten angeschraubten Teile vermeiden. 

Neben den Schaltafeln,Formen, verwendet man bei Objckten, 
deren Schalfliiche eine geradlinige I<=rzeugende von iiberwiegender Liinge 
besitzt, auch bewegliche bzw. fahrbare Schalungen unci Scha
lungsgeriiste. Solche Fiille bietet der Kanal-, Stollen- und Tunnelbau, 
und man findet hieriiber Niiheres in der bcziiglichcn . .Fachliteratur. 
Die Spannungen derart unterstiitzter Betonkorper sind im allgemeinen 
bloB Druckspannungen, wodurch ein rascheres Ausschalen, hier Fort
bewegen, ermoglicht wird, ein Zwcck, cler auch durch die Anwendung 
friihhochfesten Zementes erreicht wird. Von der Herstcllungs- und 
Erhiirtungsdauer der Konstruktion ist in Hinsicht auf den angestrebten 
Betonierungsfortschritt die einmalige Liinge und damit der Preis del' 
beweglichen Schalung in erster Linie abhiingig. Die Eingliederung der 
Zeiten fiir die Schalungsbewegung in die Gesamtarbeitszeit bedarf 
genauester Uberlegung. 

Gleichzeitig mit der Betonierung werden fortbewegt die gleiten
den Schal ungen, wie sie besonders in Amerika fiir die Herstellung 
vertikal ausgedehnter Betonwiinde, z. B. bei Bunkern, Silos u. clgl., 
verwendet werden 43). In diesem Falle wird eine iiuBerst sorgfiiltig 
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konstrllierte Sehalung fiir eine Hijhe von J'lmd 1,20 III hergestellt, an 
del' mei;;tens ;;owohl au/3en wie innen ein leiehtes Gerust aIR Arbeitsbuhne 
angebraeht ist. Die Gkitsehalung wird wahrend deR Betonierem: mit 
Sehraubenwinden hoehgehoben. Diet-:e interetl;;ante Sehalarbeit ist aueh 
"OIl Ing. Franz Bohm in Reinem Buche "Sellalung unel Rustung" etwas 
naher dargcstellt 44). Dort findet man aueh :.;onst eine l\lenge nutzlieher 
hierher gehorigcr \Vinkp und Angaben. 

Die Kosten del' Sehalung sind ein wesentlieher Bestandteil 
(kr Kot;ten del' Betonerzellgung; sic setzen sieh zusammen aUR den 
K os t en des H olzes unt! den Ko s te n del' AI' bei t fUr die Hers te II u ng, 
Aufstcllung und Abtragung del' Sehalung. 1m \Viederverwen
(11111 gsf a!le enHallen die Holz- und Herstellungskosten bzw. sie verteilen 
sieh auf die Gesamtzahl del' Verwendungen. 

Soweit die Sehalbretter nieht dureh Versehnitt ab fallen, unel dureh 
clas Aussehalen giinzlieh zerstijrt werdcn, sind sie bei Deeken- und Trager
;-,ehalungen hiichstens [) bis 8mal, bei Manersehalungen 10 bis 12mal 
,'erwemlbar. Die Holza hsehrei bung setzt sieh zusammen aus del' 
:\lengenverminderung n, rllm1 0,20, und aus del' Wertverminderung b, 
rund 0,15, bei jcdesmaliger Verwendung. Es verringert sieh sonaeh 
del' Anlagewert von Sehalholz A auf (1-0,20) (1-0,15) A ~0,68 A, 
odeI' bei einmaJiger Verwendllng um rund ein Drittel des 1\euwertes, 
~o elaB irn allgemeinen vierrnalige Sehalholzyerwendllng den Holzwert 
aufzehrt. Bei Untcn,tcllungs- llnd }{iistholzern aller Art all/3er Sehal, 
brettcrn Imnn man im allgemeinen aehtmalige Verwendung annchmen. 
Die,.;ps ErgebJliH ist blo/3 angeniihert riehtig und bloB fur generelle Uber
schlage zu gehmuehen und mu/3 im Einzelfalle besonders bereehnet werclen. 

Noeh weehselnder sind die Arbeitskosten fUr Sehalungsarbeiten 
nnd allgemeine Angaben miissen sehon in Hinsieht auf die drei Arbeits
formen - Hen;tellung, Aufstellung und Aussehalung - sowie auf die 
Lange del' ZwiHchentransportc bei 'Yiedervcrwendung nul' als sehr 
hesehriinkt giiltig angcsehen werden. Ganz einfaehe, yollig ebene, 
horizontaJ() i-)chalungen fiir Retondeeken mit ebenen "CnterHiehten, 
Patelltdeeken, bedilrfen zur Her- unci Auh:tellung 0,3 his O,() Zimmermann
stunden, zur Aussehalung 0,2 Zimmermannstunden. Rei Balkentrager
deeken steigt del' Aufwand auf 1 bis 1,2 bzw. auf O,:{ Stllnden je 1 m 2 

abgewiekelter Sehalung. 
Ab Verbindnngsmittel fiir Sehahmgen und Riistungen sind 

Xiigel, Drahtstifte, fUr SchaItafeln uncl Formen Holzschranben, 
GeriistRehrauben, Sehraubenbolzen, Klammern, EiRendiibel 
und innere ])rahtverspannungen gebrauehlieh; ihre Kosten he
riicksiehtigt man gewohnlieh in einem Hundertsatz yon den Schalholz, 
kOHten. Eine Reihe guter Angaben hieruber bringt Jng. Ritter 31). 

Bestimmungen, Normen, BaukontroIle, Literaturhinweise 
Die wissenschaftliche Durehforsehung des neuen Baustoffes Bet 0 n 

und Eis e n bet 0 n fand seit einem Mensehenalter ihren Niedersehlag 
in gesetzlieh gegebenen Vorschriften, in Deutschland derzeit gultig die 

::3 0 C.'- Cl', Hnubt,trichslchrc 
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Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fur Eisenbeton, 
eingefUhrt durch Er la13 des Preu13ischen .l\1inisters fUr V olkswohlfahrt 
vom 9. September 1925 (5), in Osterreich die Vorschriften des Bundes
ministeriums fUr Handel und Gewerbe uber die Herstellung von 
Tragwerken aus Eisenbeton oder Beton bei Hochbauten vom 
14. Februar 1928, und jene bei Stra13enbrucken. (Onorm B 2301, 2302, 
2303) und Erla13 vom 23. l\!arz 1929. 

Der reichen Fachliteratur, welche die Eigenschaften und die Kon
struktionen des Betons und des Eisenbetons darstellt, schloB sich seit 
dem Kriege auch eine Befassung mit den betriebstechnischen und wirt 
schaftlichen Seiten der Herstellung von Betonbauten an und aus der 
Fulle des Gegebenen entwickelten sich Bestimmungen, Anleitungen, 
Normen. Die N ormen*) umfassen nicht bloB solche uber einheitliche 
Bezeichnungen, DIN 1044, Onorm 2301, uber Belastungen, Onorm 
B 2101, Beanspruchungen, DIN 1050, 1051, ()norm B 2104, uber 
Lieferung und Prufung der Bindemittel vom 16. ~Iarz l!HO, 18. Januar 
1915, 15. Oktober 1927**), Onorm B 3311, uber Bisen und Stahl, 
DIN 488, 1013, Onorm .M 3030, .M 3101, 1~13106, uber Zuschlags
stoffe, DIN 1963, 2101, Onorm B 3101, B 3105, B 3621, sondern auch 
Bestimmungenfur die Ausfuhrung, DIN 1045,1046, 1047, OnormB2:~02, 
und sole he fUr Druckversuche an Wiirfeln und Balken, DIN 1048, 
Onorm B 2303 (6). Die Onormen B 2301, B 2302 und B 2303 sind mit 
Rundschreiben des Bundesministeriums fur Handel und Verkehr vom 
14. Februar 1928 verbindlich erklart worden. In Deuh;chland verpfliehten 
sich die im Deutschen Betonverein zusammengeschlm;senen Cnter
nehmen zur Darnachachtung der Normen. Da die leider noeh immer 
nicht ganzlich vermeidbaren Bauunfalle auf diesem Gebiete in der 
Mehrzahl nicht in .l\langeln der Konstruktion, des Zementes oder des 
Eisens, sondern in solchen der Zuschlagsstoffe und der Ausfuhrung 
ihren Grund haben, so sind Bestimmungen uber Baukontrolle 
von allergroBter Wichtigkeit. Die "Vorlaufigen Leitsatze fUr die Bau
kontrolle von Eisenbetonbauten" vom Deutschen Betonverein, OberkasHel, 
Siegkreis, Oktober 1927 herausgegeben, sowie die in Osterreich in Vor
bereitung befindlichen "Richtlinien fur die Baukontrolle von Beton
und Eisenbetonbauten" werden in Zukunft die Bauunternehmnngen 
in dieser Hinsicht verpflichten. l\Iit diesem Gebiete bcfassen sich die 
Bucher von Petry(7), Kleinloge1 48), Spetzler und 1\lohl( 49 ), worin 
man wieder viele Hinweise auf Spezialliteratur, bewnders Allfsatze in 
Fachschriften, findet. Auch die "Hutte", "Handbuch fur Eisen
betonbau", Band 3, 4. Aufl., "Betonkalencler", die Zeitschrift 
"Beton und Eisen" (alle vier bei Wilhelm Ernst & Sohn), "Taschen
buch fur Bauingenieure" (bei Julius Springer), alle bringen hierher-

*) DIN -Deutschc Industrie-N orm: Beuth.Yerlag, Berlin ~ 14, Ouonn-
08terreichischc Norm: "Onig", ',rien Ill, Lothrillgerstral.le 12. 

**) Verlag Wilhelm Erust & 80hn, Berlin W 8. 
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gehoriges. In erster Linie die betriebstechnischen, organisatorisehen 
und wirtschaftliehen Fragen behandeln Agatz 19), 5~), Baumeister 51 ), 

Luz David 52), KleinlogeJ53), Lerehe 54). Nieht zu umfangreieh 
sind und viele Anregungen fiir den Praktiker bieten das ausgezeiehnete 
Bueh von Brzesky 46), von May 55), Hoffmann 56). SehlieBlieh 
sei auf das von der Deutsehen Reiehsbahn-Gesellsehaft herausgegebene 
,,:11erkblatt fiir Betonbauten" (BIatt 1 und BIatt 2) verwiesen, 
das auf der yon der gleiehen Stelle herausgegebenen "Anweisung 
fiir Morte1 und Beton" (AMB) fuBt*). Das "Merkblatt" ist eine 
ausgezeiehnete, kurze, iibersiehtliehe Darstellung alles Beaehtenswerten, 
ein wirkIieher "Leitfaden" in der Iabyrinthisehen }1'ulle dessen, was der 
praktisehe Bauingenieur heute yon den Ausfiihrungen von Betonballten 
wissen muB. 

VUI. Der Baugrund und der Bauplatz 

Groi3e und Lage 

Jedes Bauwerk ist an eine Bodenflache gebunden und diese Boden
fliiehe ist ~- von hierher hoIt sieh die Spraehe das Bild - die Grund
Iage jedes Bauens. Die fUr den Bestand des Bauwerkes unumgangIieh 
notwendige FIaehe nennt man den Ba ugrund, die fur das Entstehen 
des Bauwerkes, fiir den Baubetrieb notwendige FIaehe nennt man den 
Ba u p I a t z. Dieser letztere ist groBer als die Mindestflache des Ba u
grundes, weil die Bauherstellung durch Polzungen, Geriistungen, Zu
fahrts-, Lager- und Arbeitsflachen einer Mehrbodenflaehe bedarf. 
Ein immer wiederkehrender Fall bei beschrankten Baugrunden ist die 
Verbauung eines sole hen im Zuge der StraBe einer Stadt. In diesem 
Falle wird yor der straI3enseitigen Grundgrenze, Baulinie, Bauflueht, 
ein Grundstreifen fiir obige Zwecke wenigstens voriibergehend benotigt 
und Bestimmungen fiir deren zeitweise trberlassung sind in den Bau
ordnungen der Stadte gewohnlich vorgesehen. Es bedarf kaum eines 
besonderen Hinweises darauf, daB Beschrankungen im Bauplatze ver
mieden werden soUen, weil die Erschwernisse der Betriebsfuhrung groBer 
sind als die mit der VergroBerung des Bauplatzes verbundenen Kosten. 
Bei sehr vielen Tief- und Industriebauten ist der Bauplatz sehon deshalb 
wesentlieh grii/3er als der Baugrund, weil Bodenfliiehen fiir kunftige 
Erweiterungen gewohnlieh beim Beginn des Bauyorhabens bereits 
gekauft sind und deshalb zur Verfiigung stehen. So viel uber die Fliiche 
des Bauplatzes. 

Der Baugrund und der Bauplatz besitzen noeh eine Reihe von 
Eigenschaften teehniseher und reehtlieher Natur, die von Vor
bzw. von Nachteil sein konnen. 

") Verlag Wilhelm Ernst & 8ohn, Berlin W 8. 
H* 
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Bodenbeschaffenheit 
Die teehnisehen Eigensehaften sind iiuJ3ere und illllPre. \Vas das 

en;tere anbelangt, so ist das wesentliehe hier die Art del' Be;;chaffenheit 
der Ober£1aehe. }Iogliehst ebenes Terrain wird von Vorteil "ein, weil 
dadureh die Beseitigung WJIl Erdrnassen auf dern Baugrund zurEr
mogliehung del' El'stellung des Bauwerkes lInd auf dern Bauplatze zur 
El'mogliehung del' Betriebshlhrung verrnieden werden. Ein sanftes 
Gefalle kann lintel' l:"mstiinden yon Vol'teil sein, wenn die Bauherstellung 
die Befol'derung del' Lasten irn Gefiille und die Ruekforderung der 
Leel'ziige in del' Steigung el'moglicht. Der auJ3eren Beschaffenheit de~ 
Baugl'undes kann nul' dann Aufmerksarnkeit gesehenkt werden, WCllll 

alle som;tigen Anfonlerungen an den Baugl'und bereit" erfull t sind. In 
sehr yielen Fallen ist man ja aU8 Grunden fremder odel' teehniseher 
Natul' an ganz gewisse Stellen aIs Bauplatz von vornherein gebunden. 
\Vieder in andel'en Fallen ist die innerp Beflchaffenheit de,; Baugrundes 
das rnaJ3gebendste hir dessen vVahI 57 ). So soIl z. B. pine Tnlsperre an 
del' E'ngsten Stelle des Tales erriehtet und anderseits auf fe:-;ten Feb
bOflen gegriindet werden. Diese beiden Verlangen werden die il1lBere 
Besehaffenheit zu einer Nebensaehe herabdl'ueken. Bei groJ3en Tid
hauten i8t del' Bauplatz nieht nul' wegen del' Betriehshihrung groJ3er 
erfordprlieh aI8 del' Baugrund, sondern a1lch wegen del' Beschaffung 
gewissel' fiir das Bauwerk notwendiger Ballstoffe. So wird bei dem 
yorigen Beispiel del' TaIspcITe die llnmittclbare Kaehbarsehaft yon 
Betonsand oder Stein die Elltseheidullg wC'8entlieh beeinflllSSl'll, ob die 
TaIspprre aus Beton oder aus Bruehsteinmauerwerk erstelIt wprden 
solI. Die fUr die Gewinnung diesel' Baustoffe, Betonsand oder Brueh
stein notigen Flaehell werden dann entweder als Teil des Banplatzes 
unmittelbar an den Baugrund stoBen odeI' mit diei:lem dureh einen Ver
kehrsweg, Fahrstra13e, Roll-, Seil- oder Kranbahn verbunden sein. 
Sehliel3lieh soll noeh kurz erwiihnt werden, daJ3 das Vorhandensein von 
\Vasser fur Bauzwecke bei der \VahI eines Baugruncles einen Vorteil, 
das Vorhandensein VOIl Grundwasspr, cIas zn lwseitigen ist, eilll'n Xaeh
teil darstellt. 

Die Bodenuntersuehung dureh riehtig angeordnete Pro be
hohrungen odeI' Prohegruben zweek8 Aufschlief3ung der LJnter
grunc1verhiiltnisse ist deshalb se hI' wiehtig zur Vermeiclung spiiterer 
trberrasehungen und Streitigkeiten, teilweise ::;ogar im Yerordllllngs
wege hefohlen (Cliehe S. 107, 246, 2152). 

Rechtliche Eigenschaften, Grundbuchsrecht, Grundbuch 
Der dauernde orIer zeitweilige Besitzerwerb, ersterer flir den Haugruntl, 

letztprer fur d('n Bauplatz, gpschicht entweder anE dem \Ypge dn Yerpill
barung oder in der Porm cines Zwanges, Zwallgserwerb odpr Enteignung. 
Das Hechtsgebiet hierfiir ist das Saehenrecht, und zwar handelt e~ siell hier 
Ultl unbewegliche Sachen, Imlllobilien, Grundstiieke, im GegPllsatz zu 
bC'\yeglidlen Sac-hen, :\Iobilien, Fahrnisse. Dieser Gegellsatz, tIpr au~ 
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(lem g(,I'lwmisdl('n Hechte stammt, ist ein wesentlicher und weist dem Grnllll 
und Boden due eigcllartige Stellullg zu, anf welchem Gedaukellgauge Idzten 
ElIdeR <1nclt die Allschauungen Ullscrer moderneu Bodellreformer fuDen. 

Dpr Reehtsv('rkehr mit Urundstilckell unterliegt vielfach eirwr er
,drwerenden Sonderbehandluug und dient den Bestimmungen des B.G.B. 
und des a.b.G.n.*) und llicht den Bestimmungen del' IIandelsgesetze. Unter 
einem Grundstuck hat man jedes im Rechtssinn abgegrenzte Stuck del' 
Erdo berfliiehe zu verst elwn, pinschlief.llidl derjenigen Sachen, die dem BocIpll 
als wpsentliehe Bcstandtpile zugehiiren, §§ 93 bis 96 B G.B. rill Fallc von 
Urunlistiickpn ()rfiihrt d('r Begriff del' Bestandteilc durch § 95 n. G.B. eine 
hedeut ('nlie Ein(,lIgnllg. So ist z. B. das Eigentum an Salz uIHl an vielen 
,1J)der(,n :\Iineralien vom Eigenturn an Grund und Bodell durch besonderc 
Bestillllllungen, Bergrpgale, ausgesehieden. 

Del' EigentumswP('hsPl vollzicht sich auch bei Imrnobilipn <1ur('h 
Sehpnkung, Erbsehaft, Tauseh odeI' Kauf. (~prade del' 'l'ausch, del' eille 
primith'e Stufe dPR EigPIl(,Ulnswechsel~ i~t, ist in lIinsicht auf den besonderpn 
('harakh'r rlrs Bodens pin hiiufig vorkonlJtlender Pall. Zeitlich odeI' saehlich 
bedingte Reehte all frPIlldelll Grunde kiinnen durch Pacht, ~Iietc 

(Bestandsvprtriigc) odpr in Form von Servituten erworben werden. 
Die physische Illbesitznahmp einer unbpweglichen Sache ist nicht so einfaeh 
wie die einer howegliehrn Saelw und auDerdem sind gewisse Einschriinkungcn 
drs EigentulIls hpi unbpweglichen Saehen sehr hiiufig yorha,nden, ohnp 
nm YOrIlPhrreill prkenntlieh zu sein. Aus heiden Griinden unterliegt des11alb 
del' EigentllIl1SwedlsP! yon Irnrnobiliell besolldpI'('n gesetz1iehell Forma1itiiten, 
clip im (}ruJ)(lhuellsrpplde gegl'lwll sincl. Das forme]]p Grundbuchrpcht 
fuf.lt auf dem lllatpripll(,ll Urum1hnchrp('ht <les biirgerliehen Gpsctzbuches. 
SOIl:l('h b(,(liil'f('n !lie anf (,in Grulldstii('k bpziiglichen Rechtsiinderungen 
gruJI(lsiitzlidl llPhpn d('l' Einigung der Beteiligten dPI' Eintragung dipspr 
Hee htsiiwleI'Ullg ill ein iiffplltliches Bue 11. 

Das Grundbuch enthiilt a,lle Eintragungen, an die sich nach dem 
matcriPl1pn Rpchte RrchtswirkungPll kniipfen. Rein oh1igatorische Rcchts
\'erhilltnissp, wie ~Iiptc und Pacht, sind yon dpr Eintragung ausgeschlosscn. 

Snbjddivp dinglielw Rephte, die rnit. drm Eigenturne an pinClIl Grund
stiick .. \','rhuwlpll Hind. g('ltPIl na,ch § (Hi d(~s B.U.B. als Bpstandtpile <les 
(; l'ullrht iick(·s und st elJf'1l dC'1ll j"\\Tiligen Eigentiiltler d('s Grundstuckel' zu, 
t ei1ell also zufolge die,wr ihrpr Zugehiirigkpit zu deltl Grundstiick das r('cht,-
1iclw Schieksal deH GrulldstiickpB. DplIlgemiiD sagt del' § 443 a.b. U. n.: 
.. :\Iit dC'Jll EigpntllItl unbewcglicllPr Sachen wcrdcn aueh die darallf haftendell, 
in drn iiffellt1ichen Biichern angcmerktcn Lasten uhernommen. 'Vel' (liese 
B iielwI' nieht einsipht, leidet in allen Fallen fur seine "!'\ aehliissigkeit." 

7-u diC's('n La~tPll grhiiren dic Grullddipnstbarkeitcn (Seryitutp) 
im Sillll(' lips § 101R 13.(+.13., fpI'llPI' die Reallasten uud Vorkaufsrechtc, 
§§ 110;'5, 1094 H.G.B., ~§ 1072, IOn a.b.G.B. Alle diese Hechte entstehell 
sonach durch Einigung del' Bdeiligten und Eintragung illl Grundbueh 
§ R73 RG.B., §§ 321, 322 a.b.G.n. Bcziiglieh GrunddienstbarkPiten (Servitutl') 
lautc't del' § 472 a.b.n.B.: "Durch das Recht dpr Dienstha,rkeit wird. ein 
Eig('nhimer verbunden, zum Vortpi1c cines and ern in Rucksicht seineI' 
Sache etwas zu du1deu odeI' zu unterlassen. Es ist ein dingliehes, gegen 
je(lf'Jl Besitzer del' dienstbaren Sachc wirksames Rccht." Der1ei SelTitutc 
hegegnen dem Betric bsingenieur auDerordentlich hiiufig, 80woh1 bei Haus-

*) ~i('lw AIllllCl'kung n. In. 
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wie bf'i Ff'ldservituten. Fenster-, AbstutzungR-, Daehiiberragungs-, Dach
traufen-, Leitungsrechte sind Beispiele fiir die DuI dung, Bauhohen
begrenzung nach oben oder unten, Licht, Luft und Aussieht nieht- zu benphmen, 
Beispiele fUr die Unterlassung. Eine eigerie Stell(' nehmen hiiufig die 
durch besondere Gesetze geregelten Reehte, betreffend 'Yege, Yiphtril'b, 
Leitungen fiir 'Vasser und Elektrizitiit ein. 

Die auf die Einriehtung und Fiihrung der Grundbl"w}l('r bezuglichen 
Vorschriften sind in der Grundbuchordnung enthalten. Die Fuhrung 
erfolgt durch die Grund bue hiim te r, welche Bestandteile der Bezirks
gerichte sind, gemiU.l deren Geriehtssprengel die GrundbiiclH'r nach Bezirkell 
einzuriehten sind. Die Grundbuchfuhrung bildet sOllaeh f'illen 'feil der 
freiwilligen oder sogenannten nieht streitenden Gerichtsbarkeit. Die Einsieht 
in die Grundbucher ist entweder gesetzlich unbeschriinkt wie in OHterreich 
oder auf eine gesetzlich beschrankte Offentlichkeit reduziert, wie in vieIen 
deutsehen Staaten. 

Gegenstiinde der Grundbuchflihrung sind Grundstiicke, seIbstiindige 
Berechtigungen (grundbuchsgIeiche Rechte) und mit deIll Eigentum an 
einem Grundstuckc verbundene Rechte (sogenannt e subjekt iv dinglidw 
Rechte). Es besteht grundsiitzlich Buchungszwang. Der Vcrmerk von sub
jektiv dinglichen Rechten wird aber lediglich auf Antrag bewirkt. :E'ur 
die Gestaltung des Grundbuehes besteht die Vorsehrift, daB die Bezeiehnung 
der Grundstiieke in den Buehern nach einem amtlichen Verzeiehnis erfolgt, 
in welchem sieh die Grundstueke nach ~umIIlern oder Buehstaben auf
gefuhrt finden. Jedes Grundstiick erhiHt ein eigenes drei- oder vier
geteiltes Grund buehsblatt mit der Darstellung der Einordnung ins Grund
buch, der BestandR-, der Eigentums- und sonstiger rechtlicher Ver
haltnisse (Lasten), und zwar Dienstbarkeiten (Servitute), Vor
kaufsreehte, Reallasten und Grundstuckpfandreehte. Die Grund
buchsbliitter hei1.len Sachenblatt (in Osterreich Gutbestandsblatt), Eigentullls
blatt und Lastenblatt. 

Vormerkungen und Vorkaufsanmerkungen sind Eintragungen 
vorlaufiger Natur. Wenn die Eintragung das Zuendegehen eines ein
getragenen Rechtes bekundet, so fiihrt dies die Bezeichnung Loschung. 

Offentliche Anrechte 
DaB ein so besonderes und wichtiges Gut wie der Boden, auf dem 

letzten Endes das Volksvermogen beruht, neben der Anlastung von 
Steuern und Abgaben in seiner frcien Verwendung und V crwertung 
einzuschranken sei, ist bcgreiflich und ist dies das Hauptthema der 
Bodenreform. Die offentlichen Anrechte, in besonderen Gesetzen 
oder in den Bauordnungen verankert, gehen bis zum volIigen Ba u
verbot. Teilweises Bauverbot ist gegeben bei der entgeltlichen oder 
Ilnentgeltlichen Gru nd a btr e t u ng, meistens zu StraBenherstellungen, 
bei Parzellierungen, "Cntcrteilungen unvcrbauter, bei Neuvcrbauung 
hereits verbauter Griinde. Umgekehrt kann in diesem letzteren _F'a11e 
auch ein Zwang zum Grunderwerb, zumeist wegen Regelung der Bau
flucht, ausgeiibt werden. Auch Verbauungsvorschriften, wie auf
geloste oder Reihenbauweise, Belassung von Vorgarten, Stockwerks
heschrankungen gehoren hierher. 
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Enteignung 
Der zeitweise oder endgultige Besitz von Grundstucken oder die 

ebensolchc Erwerbung von dinglichen Rechten an Grundstucken kann 
auch durch Enteignung erfolgen. 

"Wenn es das allgemeine Beste erheischt, muB ein Mitglied des 
Staates gegen eine angemessene Schadloshaltung selbst das vollstandige 
Eigentum einer Sache abtreten." § 365, a.b.G.B. 

Die vollstandige Abtretung des Eigentums begegnet dem Techniker 
bei allen groBen Tiefbauten, insbesondere bei Eisenbahn-, StraBen-, 
Flu13regulierungs- und Bergbauten immer wieder. Die Inanspruchnahme 
(les Eigentums muB begriindet sein durch das allgemeine Wohl. 

Der Betriebsingenieur sieht sich manchmal gezwungen, Enteignung 
zu begehren auch fUr die FiiJle der Baustoffgewinnung oder Verfiihrung. 
1 n letzterem ]'alle kann es sich auch urn ein zeitlich begrenztes 
Servitut, z. B. Duldung von Seilbahntransporten iiber einer Grundflache, 
handeln. Die Enteignung erfolgt iiber Antragstellung bei den 
Verwaltungsbehorden durch diese im besonders geregelten Ent
eignungsverfahren (in PreuBen Gesetz vom 11. Juni 1874, inOsterreich 
Gesetz vom 18. Februar 1878, RGBl. Nr. 30). Das Verfahren ist offent
lich (Ediktalverfahren) auf Grund von nach Grundbuchssprengeln ge
ordneten Enteignungsverzeichnissen samt Planen. Die Zuerkennung 
des Enteignungsrechtes erfolgt gewohnlich durch die Kommission 
bei Lokalaugenschein, wobei gleichzeitig ein Versuch einer gutlichen 
Vereinbarung hinsichtlich der Hohe der Entschadigung zu machen 
ist. MiI3lingt dieser, so wird derEnteignete in Osterreich auf den ordent
lichen Rechtsweg verwiesen im Sinne der ZivilprozeBordnung, in 
Deutschland erst nach formeller, kommissioneller Festsetzung der vom 
BezirksausschuB als angemessen erachteten Entschadigung. Rekurse 
dagegen und im ordentlichen Rechtswege konnen unter Umstanden, 
insbesondere nach Erlag der Entschadigungssumme bei Gericht, ihre 
sonst aufschiebende Wirkung verlieren, indem vorlaufig Bau
erlau bnis crteilt wird. 

Besi tzstorung 
Schliel3lich sei dar:auf hingewiesen, daB bei nicht rechtzeitiger oder 

volliger Ordnung der Rechtsverhaltnisse des Besitzes am Grund und 
Boden, sole he Rechtc verletzt werden konnen, ein Eingriff, cler Besi tz
storung genannt wircl. §§ 858 bis 869 B.G.B. Die Mehrzahl aller Besitz
storung geschieht im Zuge von Bauausfiihrungen, was in den beziig
lichen §§ 339 bis 343 a.b.G.B. besonders deutlich zum Ausdrucke kommt. 

Die Kenntnis der gesetzestechnischen Fachausdrucke und ein 
wenigstens allgemeiner Einblick in die Rechtsverhaltnisse und die daraus 
sich ergebenden Moglichkeiten uncI Pflichten sind, wie man sieht, fUr 
den Betriebsingenieur eine Notwendigkeit. 
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IX. Baustoffbeschaffung und Baustoffgebarung 
Selbstbeschaffung 

Fur jede BaudurchfUhrung ist die Beschaffung der Baustoffe eine 
wichtige Angelegenheit. Im Bauwesen und namentlich im Tiefbauwesen 
spieIt auch die Selbstbeschaffung, d. h. die eigene Erzeugung del' 
Baustoffe eine se hI' gro13e Rolle. Diese Selbstbesehaffung gesehieht 
zumeist im Zuge del' BaudurehfUhrung, fUr die die Baustoffe bestimmt 
sind, und grundsatzlich unterscheidet sieh der Baubetriebselbst in 
keiner \Veise von dem Betriebe del' Selbstbeschaffung del' Baustoffe. 
Es bleibt also hier zu erortern der Erwerb jener Baustoffe, die von dritter 
Seite erzeugt und geliefert werden. Del' Erwerb diesel' Baustoffe gesehieht 
im Baustoffhandel. Hier ist also yor allem die kallfmannisehe Seite 
Zll beleuehten, die im allgemeinen in die \Varenkunde und in die 
Handelslehre zerfallt 58). 

Warenkunde, Handelslehre 
Die Warenkunde behandelt die Baustoffe als Ware, d. i. als 

eine gegen Geld im Handel erhaltliehe Saehe. Die Warenkunde unter
scheidet die Waren in Rohstoffe (Urstoffe), Halb- und Fertigfahrikate. 
Die Veranderung del' Rohstoffe zu l<'abrikaten odeI' Produkten gesehieht 
teils durch Form-, teils clurch Stoffveriinclerung im \Vege del' Produktion. 
Die Baustoffe sind groHtenteils mineralisehe Stoffe lInd zllIlleist Urstoffp, 
z. B. Sand, Kies, Sehotter, Bruehstein, A8phalt liS'''. Am; den Frstoffen 
werden im Zuge del' Produktion Fertigprodukte hergestellt, wie ge
brannter Kalk, Mauerziegel, \Verk-, Klinkersteine, Zement, TraB, Eisen
und Stahlwarenfabrikate usw. Alle diese Produkte haben ihre Un;toffe 
ebenfallH im Mineralreich und stellen im Ballwesen Halbfabrikate cIaI' , 
die en;t im Zuge del' Erriehtung des Bauwerkes als Ballstoffe desselben 
zum :Fertigprodukt, d. i. zum Bauwerke werden. Die Erzeugung von 
Sand, Sehotter, Bau- und \Verksteinen, manchmal auch yon Erdmaterial, 
wird zumeist im huge deH Bauwerkes selbst clnrchgefiihrt und stellt 
dann die Selbstbesehaffung del' Baut-ltoffe daI'. 

Aus dem Pflanzenreiche wird im Bauwesen yorzuglieh das Bauholz 
\-erwendet, das auf dem \Vege vom Urprodukt zum Ballstoffe im all
gemeinen nul' eine meehanisehe Formveranderung erfahrt. 

Die Warenkunde gibt ferner eine Charakteristik del' Ware 
und ihrer ubliehen Benennungen. Die Herstellung del' Waren wird heute 
vielfach von del' Norm ung und Typisierung erfaGt und fUr die einzelnen 
'Varen bestehen eigene Normen*). Tm BauweHen bestehen derlei Nor
mungen fUr Eisenfabrilmte, Holz, Zement, Kalk und versehiedene Ban
sande, entspreehend dem dermaligen Stande der Arbeiten des Deutsehen 
Normenaussehusses einerseits und des Osterreiehischen Normenaus
sehusses fUr Industrie und Gewerbe (Onig) anderseits. 

*) \Vegen Bezug siehe die Anrn('l'kUl~g s. 210. 
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Die Wan'nkunde enthiilt sehlieGlieh aueh Angaben iiber die Handels
ge bra lIehe uncI in allgemeinen emrissen Angaben iiber den teehnisehen 
Gebraueb uncI Verbraueh, 

Die Ware im Handelsrecht 
Die 'V arc, im wirtsehaflichen Sinne cin durch den Handel auf den 

}Iarkt gdangendes, kiiufliches Gut, ist im reehtlichen Sinne eine Sa e he. 
Da:-; hiirgerlidH' t}esetzbuch unterscheidet in erster Linie zwisrhen u n
hewegliellPn und bpwpglielH'n Sachen. Im allgemeinen gelten nul' 
letztf're alK \Van' im engeren Sinne. Del' Jurist unterschcidet ferner zwisehcJl 
vcrlrt·tharen uud niehtvertretbaren Sachen. Saehen, die im Yerkehr 
nul' JUwh Quantitiits- und Qualitiitsmerkmalen bestimmt wprden, "naeh 
Zah1, }IaLl odeI' Gewicht", B.G.B. § Ill, sind vertretbare Saclwn, weil man 
('ine~ odeI' IlH'hrne diesel' Stlieke ohne sachlichen Untersehied dureh ein!' 
gleielw }[clIge aIlderer Stiieke gleichn Sorte ersetzeIl kann. Baustoffe sind 
im allgcllleinen ycrtretbare Saclwn und cs kann sich bei Besehiidigung odeI' 
Verlu~t cl!'r Ersatzpfliehtigp durch Lieferung eilles anderen Shiekes befreien, 
§ 480 B. G. B. 

Eine weitere rnkrseheiduug ist die in yerbrauehbare und U1n-er
bra ueh b art, Saehen. Zu ersteren ziihlen jene }[obilien, "deren bestimlIlungs
g('miiLler Gebrauch in dem Verbraueh odeI' in YerauLlerung besteht", § 92, 
B.lU3. § 301 a.b.G.B. Die Baustoffe sind vprbrauchbare Sachen, weil 
"in in dnll Fertigfahrikate aufgehen, zur Giinzc verbraucht, werden. 'Yerk
zpuge odpr Fahrlli~RP, die als Folge andauerndpn Gehrauches nul' eine 
W'wiss(' AbniitzllJlg und dalllit \Yertminderullg erfahren, sind unyerbraueh
hart' :-;a(' h('n. 

1)('1' Gesehiiftsverkehr d('s Handels unterliegt dem H an dds re c h t. 
Da~ Handelt;recht unserer l'rivatreehtsordnung ist eine Gesamtheit yon 
Reeht~normen, die zwar im allgemeinen biirgerliehen npehte begriindet 
sind, von ihm aber doeh abweiehpn. Das Handelsrecht ist das wiehtigste 
dpr Sonderrechtp del' Gegenwart. Es gibt keill Gesetzbueh fur Landwirte, 
Bergleuk, Industrielln URW., aber cs gibt eill eigenes Gesetzbueh fur Kauf-
1('ul<', pIwn das lIaniln]sgpsptzbueh. Seine Reehtsgestaltullgen beziehell 
sieh auf rl(~n Austauseh rler Giiter selbst, 'l'auseh- und Kaufhalldel. 
odr·r aul' Hilfsgpsehiifte. YOIl <It'llI'll das wiehtigste fiir llllS das Fracht
gesehiift. ist. Das IIalldebg!'setzbuch rpgelt nicht bloLl dir, Reehtswrhiilt
llisse unter Kaufleuten, floudern grundsatzlieh auell Yertriige zwischell 
Kaufleuten unll ~iehtkaufleuten. Es ist sonaeh ein objektives Sonderrecht 
fiir Tatbesiiinde des HandelR. Fur Deutsehland steM das Handelsgesetzbueh 
Wlllt 10. -'rai 18$)7 Illit .. iner Roihe vou Anderungen Zll R('cht (D.JL(+.B.); 
fiil' O~terJ'(~i('h cIaR Hauddsgesetzbueh yom 1. Juli 1863 (O.H.G.B.). 

Der Handelskauf, Geschaft 
lIandelskauf ill! engeren Sinne wird del' Kauf yon bewpgliehen Giitern, 

nm \Varen, genallnt. Er vollzieht sich auf dPIIl vVege yon Kaufvertriigen, 
dip miindlieh, in J<'orm yon Gesehiiftsbriefen odeI' endlieh in Form wirk
lieher Vertriige abgeschlossen werden kiinnen. }Ian ncnnt einen zustande 
gekommencn Kauf aueh dn Gesehaft. JUan unterscheidet zwisehen Platz-, 
D is t anz-, E ff e kti v- uud Termingesoh iift e n. Platzgesehiift ist ein solehes, 
bci clem sic h die lThergabe del' 'V are am selben Platze olme weitere Ubrr-
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selldung vollzieht; Distanzgesehiift ist ein Gesehaft, wo Yerkiiufer und 
Kii,ufcr, Produktions- und Yerwendungsstelle der vVare llieht am selbell 
Platze sind, wo also eine Ubersendung der vVare erforderlieh wird, dalwr 
auch tbersendungsgeschiift genannt. Z. B.: A in Berlin kauft bei Bin Dort
muml Stahlwaren, oder 0 in vVien kauft bei j) in vVien Portlandzernent 
aus Kufstein fiir Graz. Effektivgesehiift ist ein solehes, das unmittelbar 
nach GeschiiftsabsehluLl durchgefiihrt, cffektuiert wird; Termingescbiift 
ist ein solches, das erst zu einem gewissen Termine durchgefiihrt wird, z. B. 
A in Dresden kauft bei B in Leipzig im J\Iai Stahlwarcn, lieferbar im Oktober 
des glciehcn Jahres. 

Der Bestimmungsort ist jener Ort, 'wohin die vVan' dem Kiiufer iiber
lidcrt wird, die Lieferfrist jene Zeit, innerhalb welcher die vVar!' zur 
A blieferung gelangt. Versehiedcn vom Bestimmungsorte ist der E rf illl un g~
or t. AIs Erfiillungsort gilt gewohnlich, wenn nichts anderes vereinbart 
wird, der vVohnsitz des Schuldners, § 269 B.G.B. Verschieden von der 
Lieferfrist ist der Zahlungstermin, Ziel. Der Zahlungstcrrnin kanll vor, 
nach oder wiihrend der Lieferfrist fallen, fUr Teilzahlungen gelten eigene 
Teilzahlungstermine. 

Der Verkaufer hat die Lieferungspflieht in bedullgener Qualitiit und 
l\lenge am Bestimmungsorte und innerhalb der Lieferfrist zu erfiillen. Dn 
KiiufcT hat die Abnabmepflicht der vVare und die Bezahlungspflicht am 
Erfii1lungsort zum Zahlungstermine zu erfiillen, und zwar involviert die 
Zahlungspflicht eine sogenannte "Bringsehuld" des Kiiufers uIHl keinp 
"Holschuld" des Verkiiufers, § 270 B.G.B. Die Kostcn der tbergabe der 
verkauften Sache fallen dem Verkaufer, die Kosten der Abnahme und Ver
sendung fallen dem Kaufer zur Last, wenn nicht ein besonderer Bestimmungs
ort vereinbart ist. Dies ist beim Kauf von Baustoffen haufig der }<'all. Beim 
Ubersendungskauf erfolgt gewohnlich die Ubersendung auf Gdahr d('~ 

Kaufers und auch die Ubersendungskosten tragt gewohnlich der Kiiufer. 
Es kann ab er auch das Gegenteil von letzterem vereinbart werden, indern 
die Kosten der vVare im Bestimmungsorte vc rein bart werden. In diesem 
Palle besteht wieder ein Unterschied, z. B. ob die tbersendung auf Gefahr 
des Kaufers gesehieht; ist dies nicht der Fall, so gilt der Kaufpreis "franko 
am Bestimmungsorte". In letzterem PaUe kann wieder besonderR vereinbart 
wNden, daLl der Kaufer zwar die Prachtkosten beirn Empfang der vYare 
bezahlt, sie jedoch naehher auf den Kaufpreis anrechnet. Beirn tben;endungs
kauf ab Fabrik steht zwisehen dem Kaufer und dern Verkiiufer zumeist 
ein Prachtfiihrer, Verfrachter, Spediteur, in der '\Iehrzahl all er Falle 
die Eisenbahn. Wie sehon oben bemerkt, bildet das Frachtreeht einen 
Teil des Handelsrechtes und ist dort geregelt. Die Verpfliehtungen des 
Absenders und Prachtfiihrers werden niedergelegt im Pr ach t bride. D!'I' 
Frachtfiihrer hat bei der Verfrachtung alle Sorgfalt eines ordentliehen Kauf
mannes zu erfiillen und so lange der Prachtbrief dem Empfanger no('h nicht 
iiberge ben ist, den vVeisungen des Absen<iers (fUr einen Hiicktransport 
oder 'C'minstradierung) zu entsprechen. Er besitzt ebellsolallge ein Pfand
recht an dem Fraehtgute fiir Bezahlung dpr aufgelaufenen Fraehtspesen. 
Er hat die Pflicht, den Frachtbrief, eventuell gegen Nachnahme, AU8-
lOsung genannt, und die vVare dem Empfanger zu iibergeben. SoIl das Yer
fiigungsreeht des Verkaufers wahrend der Dauer des Frachtweges bcseitigt 
sein (weil die vVare teilweise oder ganz bezahlt ist), so wird ein Ladc- odeI' 
Lagersehein, Konnossement, ausgestellt, bei offentlichen Bahnen ein Duplikat
fraehtbrief im Sinne des Betriebsreglements. In diesem Palle muLl dpr Fracht-



Dip Baustoffgebarung. Der Einkauf 2U) 

Hillrpr dip Fraeht dem Kiiufpr am Bestimmungsort ausliefern und der 
ElllJlfiiuger III uf.l die 'Vare ubprnplum,n. Dureh die Aushiindigung des Fracht
brides erwaehst dem Empfiinger das Reeht, alle durch den Fraehtvertrag 
begriindeten Reehj,e im pigenpn ~amen gegen den Fraehtfuhrer geltend 
;m IIladH'll. Der Empfiinger, der dne 'Vare etwa nieht ubernehmen will. 
mull dcm V crkiiuf('r mittpilen, daf.l er seillP Abnahmepflieht ablehnt; er 
mull sonaeh dem Verkiiufer die '\Vare mittf'ls rekommandierten Sehreibens 
zur Verfugung stf'Hen und ill der Zwischellzeit bis zur Rueknahme seitens 
dPR \-erkiiufprs die 'Vare ordnungsgemiif.l und mit aller Sorgfalt verwahrpn, 
wpil pr fur etwaigen Abgang haftpt. Einp andere Frage ist, ob die Abnahme
pfli('ht gesetzlich iiberhaupt verweigert werden kann. Dies wird nur der 
Fall Rein, w('nn der Verkaufsvertrag nieht erfullt ist. Differenzen hinsiehtlich 
der Erfiillullg des Kaufvertrages entstehen bei vertretbaren Saehen ge
wiihnlieh £lurch Mange! an Gewicht oder l\fenge oder an <1('r Qualitiit. Die 'Van' 
ist deshalb unverzuglich zu prMen. 1st dip 'Vare iiuf.lerlich besehiidigt, so 
mull die Beschiidigungsruge all den Prachtfiihrer noeh vor der Aus
ladung gpmacht werd('n. -'Ian erhiilt dann bei den Bahnen eine baltnamtliehe 
B(',wheinigung, ollll!' welehe die Balm keirlPrlei Ersatzansprueh leistet. Die 
Priifung df~r Ware auf ihre innere Besehaffenheit hat so bald als miiglich 
und innerhalb einer vom Gpsetze mit sechs l\Ionaten bestimmten Gewahr
leistungsfrist zu erfolgen und muf.l in Form der l\Iangelruge an den Ver
kaufer geleitet werden. Kleinere -'I angel bereehtigen nur zur -'Iinderungs
klage oder zur Verbesserung dureh Ersatz oder zum N aehtrag des Fehlenden; 
-'riingpl, die nieht behoben werden kiinnen oder durch die der orden tlie he 
Ch·brauch oder bei einer vertretbarE'n Sache der rechtzeitige Gcbrauch 
verhindert wird, bercchtigell den Ubernehmer zum Rucktritt vom Yertrag. 
Wandelung, § 462 B.G.B., § 932 a.b.G.B. In alIen Fiillen haftet der eber
gebc-r fiir den verschuldeten Schaden. 

Die Baustoffgebarung. Der Einkauf 
Der Ba u s toff e ink a u f wird in der groBen "Mehrzahl aller Falle 

durch die Geschaftszentrale, bei groBen Betrieben durch eine eigene 
Eillkaufsabteilung besorgt. Der Bedarf wird dabei gemeinsam 
mit dem Betriebsingenieur oder durch diesen allein aufgestellt, 
was in Hinsicht auf die Lieferfrist rechtzeitig erfolgen muB. Der 
zentrale Einkauf ist deshalb empfehlenswert, weil dadurch die Kenntnis 
der allgemeinen Marktlage, der Lieferfirmen, ihrer Eigenheiten usw. 
gesteigert und hierdurch sowie durch die rein kaufmannischen Vorteile 
zentralen Einkaufs die Erwerbung besser und billiger vor sich geht. 
Im allgemeinen wird der Einkauf im Bauwesen jedoch nur im Sinne 
technisch bedungener Vorratswirtschaft, d. h. zur Zeit des Bedarfes 
vorgenommen, weil die Preislage der Baustoffe, nur langsam und inner
halb verhaltnismaBig geringer Grenzen schwankend, die spekulative 
Ausniitzung niedriger Preise wenig fordert bzw. weil bei der vorzeitigen 
Bedarfsdeckung trotz Terminkaufen und langeren Zahlungsfristen bei 
der gewohnlich recht groBen Bedarfsmenge zuviel Kapital gebunden 
und Zinsenverlust erzeugt wird. Auch bedarf die Lagerung groBerer 
Baustoffmengen groBer Platze und Vorkehrungen, wobei gewisse Bau
stoffe, wie Zement, Kalk, Gips, Eisen, durch Lagerung minderwertig 
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werdcn. Ferner bringen verliingertc Frachtwege, wie l-;ie beim Bezug 
auf Lager und bei erst spaterer Verfrachtung an eine Ballstelle notig 
werdcn, sowie die damit verbundenen Auf- und Abladungen Mchrkosten 
mit sich, die angesichts der verhiiItnismiiBig niederen Baustoffpreise 
Spekulationskaufe illusorisch machen. Es werden deshalb im allgemeinen 
bloB Werkzeuge und Hilfsstoffe, z. B. Drahtstiften, Nagel, Klammcrn, 
zentral gekauft, gelagert und bei Dedarf an die Daw;telle abgegeben, 
wahrend der Einkauf der sonstigen Baumaterialien zur Bedarfszeit und 
die Verscndung an den Bcdarfsort fristgerecht und ohne Zwischenlager
haltung vorgenommen wird. Der Betriebsingenieur wird yon den gctiitigten 
Kiiufen, den Preisen, Licferfristen, Terminen und sonstigen Bcdingllngen 
verstandigt. Die Auslosung der \Varen im Frachtyerkehr und die 
Wahrung aller in der Einleitung geschilderten l\Iomente erfolgt unter 
seiner Leitung und Verantwortung. An der Baustellc wirel getrennt 
nach den einzelnen Gattungen jeder Einlauf mit Angabe dee; Datum", 
Waggonnummer, Frachter, }Jenge, Gewicht, Verpackunge;ort und sonstigcI" 
wesentlicher }Iomente in ein B u c h eingetragell; bcsonders Bcschiidigungs
und ilIangelriigen sind rechtzeitig zu erheben, 7,U yermerken und die 
Einkaufsabteilung ist zu verstandigen.\ Die;;e Materialbuchfiihrung 
crlaubt eine richtige Rechnungsiiberpriifung und im Vercin mit 
einem 1\1 a teriala usgangs buch, worin dic zur Verwendung gelangten 
Baustoffe tiiglich vermcrkt werden, eine jederzeit mogliche Uben;icht 
iiber Lagerstand und ctwa noch erforderlichen Bedar~sowie bci Verrnerk 
der Verwendungsart auch eine Zwisehen- bzw. l'iachkalkulation 
(siehe S. 235f£'). 

Del' eigentliche Durchfiihrungswcg (Organi;;ation) fUr die 
gesamte Baustoffge barung gestaltet sich wie folgt: 

A. BedarfsermiHlung. Geschieht durch den Betriebsleiter, 
am besten fUr jeden Baustoff auf einer besonderen Kartc, die aHe in 
einer Bedarfskartei vereinigt werdcll. Die eigentliche Ermittlung 
geschieht entspreehend den· Angaben der Veranschlagnng (,.;iehe 
s. 2:37ff.). 

B. Ba UR toff bes t ell un g. .Jeder Betrieb fordcrt seinen festge
stellten Bedarf bei der Einkaufsabteilung oder ::\iaterialverwaltung del' 
Zcntralc an mittels vom BetriebRleiter gefertigten Bestellseheines, 
getrennt naeh den einzelnen Baustoffen; Kopien der abgesandten Be
stellseheine werden an der Baustelle, die Originale in der Zentrale, ge
sondert naeh Baustoffen und Baustellen, in einer Bestellkartei ge
Rammelt. Zu kaufende Baustoffe werden bei den Lieferanten mit 
Lieferungsbestellscheinen bestellt, wovon Kopien mit allen notigen 
Angaben, wie oben erwiihnt, an die Baustelle gehcn. Die Lieferung 
selb"t hat, gleiehgiiltig, ob von del' Zentrale aus Lagerbestiinden ge
liefert oder bei Lieferanten bestellt, mittels Liefer- und GegensehcineH 
zu erfolgen, der gleichlautend die Lieferfirma, Baustoffart, Menge, 
}laBe, Gewieht, Verpaekung usw. zu enthalten hat. Die Material
verwaltung del' Bedarfsstelle iiberpriift, bestiitigt oder bemiingelt sofort 
bei Eingang und gleichlautend auf dem Liefer- und Gegensehein den 
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Emp~ang, iibermittelt den Gegenschein dem Lieferanten, den Liefer
i'chein an die Zentrale, naehdem eine Kopie fur den eigenen Gebrauch 
allgefertigt wunle, die in del' Lieferseheinkartei anfbewahrt wird. 
Uer Vergleich del' Bedarfs- mit der Bestell- und mit del' Lieferschein
kartei ermoglicht sowohl del' l\1aterialyerwaltnng der .. Zentrale wie jener 
del' Betriebs8telle jederzeit festzustellen, ob del' Bedarf bestellt und ob 
nnd wie weit die Bestellung in del' Lieferung yen\'irldicht ist. Seitell~ 

del' Zentrale werden die Reehnungen revidiert, llIl(\ zwnr wit Hilfe del' 
BE'stellHeheine un<1 del' Lieferscheine. Hierallf erfolgt die termingemaBe 
Bezahlung und (lie Kontienmg der Belastung anf dem Konto del' Bedarfs
stelle odeI' des Lagerplatzes, cler die Liefernng bezogen hat. 

Die Baustoffkosten ergeben sieh allS dern Kaufpreis, etwaigen 
Fracht- und Zufuhrspesen, Kosten des Auf- und Abladens unci del' 
Lagerung. 

C. Ba us toffge bar II ng, Materia le y ide nz. Die Lieferse hein
kartei vcrzeiehnet 'Luf der Ballstelle den Eingang an Baustoffen. 
Del' Ausgang wird dureh die Bezugskartei dargestellt; diese mnfa13t 
anf den Lagerpliitzen wirkliehe Gegenseheine, auf den Betriebsstellen 
Bezugsscheine, die yom Polier gefertigt sind, z. B. fur Masehinenol, 
Drahtstifte usw. Bei stetigen Bezugen, z. B. yon Zement zu Betonie
rungen, wird del' Bezug am Ende del' Sehiehte zusammengefaf.lt Yer
zeichnet. Die Materialverwaltung verfa13t mit Hilfe del' Liefer- und 
diesel' Gegen- odeI' Bezugsscheine am Encle jeder vVoche einen Bau
stoffherieht, }Iaterialrapport, nnd sendet eine Kopie hievon an 
dip Zentrale. Aus diesen \\"oehpnmpporten kann sowohl die Material
wrwaltung del' Zentrale wie jene del' Betriebsstelle jederzeit einen 
}Iaterial-Hauptausweis odeI' eine Material-Hauptkartei Yer
fassen, del' die l\laterialeyidenz, d. h. den Gesamteingang und 
den Gesamtverbraueh, und als Differenz von heiden, Diebstahl, 
Sehwund beriieksiehtigt, den jeweiligen Lagerstand auswcist. Hiermit 
ist gleic;hzeitig eine Uberwaehl1ng. Kontrolle, del' Baustoffge
harllng ermiiglieht. AlIch diu dpn Yorschriften des Handelsgesetz
huehes entspreuhende Illventarallfnahme (siehe S. (4) ist ohne 
weiteres ermoglieht. Fur die Ge barung mit Sprengmitteln (siehe 
S. 130) bestehen noeh besondere gesetzliehe Vorschriften fur den Bezug 
und den Verbraueh. 

Die Grundsiitze diesel' Materialbuehfuhrung sind sowohl 
flir die eigentliehen Baustoffe als aueh fur Hilfsstoffe, wie Sehal
und GeruHtholz, Nagel u. dgl., aber auch fur \V pr kz euge und J\Ias ehinen 
anwendbar. Die Kartei llnd die Konten del' Buehhaltung sind dabei 
immer getrennt naeh Baustellen, naeh Eigenlieferung durch die Zentmle 
odeI' Lieferung dureh Liefcrfirmen und naeh Stoffen selbst anzulegen. 
Rei Werkzeugen, Klein- und Gro13geraten und Maschinen wird del' 
Fall del' Uberweisung aus eigenen Bestiinden des U"nternehmens del' 
weitaus uberwiegende sein, weil die Vorteile des Einkaufs und del' Ver
teilung von del' Zentrale aus naturgema13 hier besonders gegeben sind. 
Bei gro13en und lang andauernden Bauten wird jedoch bei vielen vVer k-



222 Baustoffbeschaffung und Baustoffgebarung 

zeugen kleiner Art eine Art Spezialisierung del' Gewerbetreibenden 
del' Umgebung auf die Bedurfnisse del' betreffenden Gro13baustelle 
eintreten, so da13 diesel' dort getiitigte Einkauf, Selbst- odeI' Hand
einkauf genannt, reeht gunstige Ergebuisse zeitigen kann. Dies gilt 
namentlieh aueh fUr Ba uholz in holzfordernden Gegenden, insoferne 
nieht del' Bedarf zu einer ortlichen odeI' zeitlichen Preissteigerung fUhrt, 
die dann durch Fernbezug eingeschriinkt werden mu13. Im allgemeinen 
ist bei solehen Baustellen del' Nahbezug im Selbsteinkauf zu bevor
zugen, da dureh die stete Beruhrung mit del' Gesehaftswelt del' Um
gebung sich im Laufe del' Bauzeit mancherlei Vorteile ergeben. 

An diesel' Stelle mochte ieh darauf verweisen, daB del' Einkiiufer 
einer Bauunternehmung immer teehnisch gebildet, also Ingenieur, 
noch besser mit praktiseher Erfahrung, also Betrie bsingenieur, 
sein solI, weil nul' diesel' erkennen kann, ob del' gekaufte Baustoff wirklich 
"billig" erstanden ist. Zumindest sollte ein Kaufmann als Einkiiufcr 
unter Aufsieht des vorgenannten Faehmannes stehen; beim Selbst
einkauf an del' Baustelle ist dies fast immer del' Fall, beim Zentral
einkauf sollte es urn so mehr der Fall sein. Noch wiehtiger ist die Er
fiillung diesel' Forderung beim Einkauf del' im folgenden behandelten 
Werkstoffe. 

Hilfs-. und Werkstoffe, \Verkzeuge, Geriite und :\faschinen 
unterseheiden si ch von den eigentliehen Baustoffen vor allem dadurch, 
da13 sie im Gegensatz zu diesen keine "verbrauchbaren", sondern "un
vel' bra ueh bare" Saehen sind, die "als Folge andauernden Gebrauehes 
nul' eine gewisse Abnutzung und dadureh \Vertmindcrung erfahrE'n·'. 
Del' erfahrene Betriebsingenieur wei13 jedoch, dan gerade diese "un
verbrauehbaren Saehen" Hauptgegemtand seiner Sorge und sorgfiiltigen 
Betreuung sein mussen. Dies gilt vor allem fur das bei jeder BaufUhrung 
so uberaus wiehtige Konto: Sehal- und Gerustholz. Teils wirk
lieher "Verbraueh" dureh Versehnitt, teils Abnutzung dureh ange
messenen und unangemessenen Gebraueh, Verlust (bei Erd- und Wasser
bauten), aber aueh Verheizung, Diebstahl usw. erzeugen einen "Sehwund", 
einen "Verbraueh" diesel' "unverbrauehbaren Saehe", die das Augen
merk des verantwortungsbewul3ten Betriebsleiters stiindig besehiif
tigen mu13 . .Ahnliehes gilt aueh fUr Niigel, Drahtstifte, Gerust
klammern und uberhaupt fUr Kleinwerkzeuge. Die BCRtands
kartei mu13 deshalb gerade hier sorgfiiltig gefUhrt, die an sich sehon 
erschwerte Aufsicht auch durch die :\faterialverwaltung del' Zentrale 
besonders genau erfolgen, damit a hnormaler Vel' hra nc h rechtzeitig 
crkannt und hekampft werden kann. Die Anlage del' Kartothek erfolgt 
nach Kategorien geordnet; z. B. Schaufeln, Picken, Schienen usw., 
hei \Verkzeugen und Geraten auch in Zusammenfassung. Agatz giht 
hierfur folgende Gruppeneinteilung: 1. Gro13geriit; 2. elektrisches 
Gro13gerat; 3. elektrisehes Kleingeriit; 4. elektrisches :\Iaterial; 5. Klein
gerat; 6. Werkzeug; 7. Gro13eisenzeug; 8. Kleineisenzeug; 9. Bauholzer; 
10. Baracken und \Verkstatthuden. Die weitere Einteilung wird man 
del' besonderen Baudurchfuhrung und del' durch sie hesorgten Arbcit 
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anpassen, z. B. eine Unterteilung del' Grol3gerate in solche fur Forderung, 
Erdarbeit, Betonbetrieb, Antriebsmaschinen usw. Kleingerate und 
vVcrkzeuge unterteilt man in solche fur Erd-, Beton-, Mallrer-, Zimmerer-, 
Schmiede- und Schlosserarbeit. Agatz gibt in seine m Buche 19) auch 
eine recht eingehende Bedarfsliste uber derlei Kleingerate und Werk
zeuge,' die fiir grol3e Betontiefbaustellen ohne weiteres richtig ist, fiir 
andere Baudurchfiihrllngen mit Nutzen studiert werden wird. 

Lagerhaltung und Instandhaltung 
AllcH bisher Erwahnte bildet die buchhalterische Seite del' 

Lagerhaltllng; sie hat natiirlich auch eine technische Seite, namlich 
die wirkliche Lagerung und Instandhaltung del' Baustoffe, die 
wirklichc Ge barllng mit ihnen und bei den Geraten, \Verkzeugen 
und Maschinen auch die Instandsetzung. Soweit diese wichtigen 
Dinge Baumaschinen anlangen, wo sic, wenn moglich, noch wichtiger 
sind, wurden sic in cinem besonderen Abschnitt (siehe S. 66f£') noch 
des naheren behandelt, wobei sehr vieles von dem dort Gesagten auch 
fiir dic Lagerung und Instandhaltung del' Baustoffe, Gerate und vVerk
zeuge gilt. 

Eine wirtschaftliche Baustoffgebarung und dam it Baufiihrung ist 
vor allem durch cine genaue, iibersichtliche und strenge Lagcrhaltnng 
bedungen. Eine ~raterialverwaltung, die versagt, die nicht daftlr sorgt, 
dal3 alIes "zeitgerecht" und "brauchbar" da ist, kann das Gelingen eines 
Baue,; uberhaupt in Frage stellen. Die Arbeit des l\Iaterialverwalters 
und seineI' HeIfer mul3 duI' ch ubersichtlichc Anordnung del' Magazins
und Manipulationsraume gefordert werden. Ubersicht und Genauigkeit 
Hind schon die halbe Arbeit, richtige Einteilung, PfIichtbcwul3tsein 
und Ehrlichkeit des Materialverwalters gehoren dann zum Ganzen. Die 
Abb. 87 zeigt einc grol3ere, aus Teilbaracken von 4,0 x 4,0 m Grundril3 
zusammengestelltc, sehr klare Anlage und ist dem vorerwahnten Buche 
von Agatz entnommen. 

Es empfiehlt sich fur }Iagazinc die Xormalisierung mit Benutznng 
von Barackenelementen 4 m x 8 m odeI' einem VieIfachen hiervon in 
del' Grundflache. Urn die Manipulation nicht zu erschweren, mache 
man auch die Magazine nicht zu hoch. 2,30 m bei del' Traufe, 2,90 m 
Firsthohe soIlte man nicht uberschreiten. 

Del' }Taterialverwalter mul3 fur sich einen versperrbaren Raum 
haben (I), von dem aus er eine bequeme tTbersicht uber l\Iagazin und 
Ausgaberaum hat. 

Den Arbeitern muD das Betreten del' Magazine usw., die eigcn
miichtige Entnahme von }Iaterialien verboten sein. Efl ist daher zweck
miil3ig, den Ausgaberaum durch aufklappbare Holzplatten abzu
grenzen (IV). 

Das }Iagazin selbst wird je nach Bedarf nach Art del' }Iaterialien 
und Wcrkzcuge unterteilt. \Vertvolle Baumaterialien, }Iessing- und 
Bronzcbestandteile, Schrauben, Nieten, NiigeI, Werkzeuge usw. werden 
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in einem besondercn Raum versperrt (Il) auf einfachen Pfosten- odeI' 
Lattenstellagen verwahrt, kleineres }Iaterial clabei in eigenen Kistchen 
untergebracht. Alles ist mit Inventurbrettchen zu verse hen, auf clenen 
jeder Zu- und Abgang verzeiehnet wird. Das gewohnliehe Baumaterial 
llnd die gewohnliehen vVerkzeuge sind in einem besonderen Vormts
mum (VI) in StelIagen, die langs der Wand oder frei als Doppelstellagen 
angeordnet sind, llntergebraeht. Ketten, Seile, Flasehenzuge usw. 
werden "gehiingt". Sehliiuehe kommen auf cigene "Schlauchbockc". 

a 

Ausicbt 

QUl'l'schnitt a - a 
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~~"""l'--~~I 
Abo. 87. ~Illstcrbc ispiel fur cin )Iagazin an ciuer grofJeren Baustell c 

Die Materialausgabe erfolgt gewohnlieh aus einem Lagerraum -- Hand
magazin (Ill) -- fur clen "taglichen Bedarf" . Da sind Baumaterialicn 
und vVerkzeuge, die fast ununterbrochen geholt und wiecler ruckgestellt 
werden, bereitgehalten und je nach ihrer Art in Stellagcn usw. unter
gcbracht. Hier wcrden auch von clen Helfern kleinere Reparaturen 
an vVcrkzeugen durchgefuhrt. 

Fette, Ole, Benzin, Petroleum usw. werden zweckmiil3ig aus Griinden 
der F euersieherheit in eincm abseits gelegenen unterirdisehen Raum 
verwahrt und dort auf Kanth6lzern gelagert. Dieser Raum ist, da feuer
gefahrlieh, zu bezeichnen mit: "Das Betreten mit offenem Licht, Rauchen 



B au\\"prkstiittPll 22;"5 

verbotC'Il." Del' Eoden dieses ::\Iagazins ist im Gefalle nach einer kleinen 
Sallllllelgrllbp wassC'l'undurchlassig herzustcllen, um im :Fallc des Aus
lallfC'IlN HlIl FliiHsigkeiten, diese leicht wieder einfassen zu konnen. 

Zement, (hps und andere vor Kiisse 7;\1 schutzende Baustoffe mussen 
ill hi.i!7;ernen Buden, die eine gllte Dachdeckung haben mussen, gelagert 
wenlen. Eine Rolehe Eude von del' NormalgroBe 4,0>< 8,0 m faBt runel 
7 \·Vaggons Zement. Langer zu lagerndes Holz versieht Illan in del' 
obersten Lage mit einer Dadmeigung. auch langer zu lagerndes Eisell 
fiOll yor I{egen dureh ein Flugdaeh ge8chutzt werden. Sortierung del' 
yerschic<!('ncn Hol:i:- 1nw. Eisellsortcn. Anbinden yon Art- und Mengen
tafeln ist dabei unul1lganglich notig. 

BauwerkstaUen 
Die Notwendigkeit, InstandHetzullgen, Heparaturen, unab

hangig yon frcmden Gewerbslenten rasch und billig an del' Baustelle 
selbst \'(lfI)('hmen zu ki:innen, erfordert die Erriehtung yon Ba u wer k
stii tten, und zwar Zim m erei, Tischlerei bzw. \Vagnerei, Schmiede 
und Schlosserei. Letztere beide dienen in erster Linie zur Instand
setzung von }Iaschinen (8iehe S. 66f£.), nebenbei aueh fUr Bisen
biegearbeiten im Eisenbetonbau (siehe S. 205), die Holzbearbeitungs
werkstatten fUr die lnstandsetzung der hOlzernen vVerkzeuge, aber 
auch fur Zimmermllnllsarbeiten am Bauwerke selbst, im besonderen 
zur Vorbereitung unci HerstPllung von Sehalungen im Eetonbau (siehe 
S. :ZOojff.). 

Zimmerei uDd Tischlerei 
Auf emer groBen Baustelle wird die Zimmerei von del' Tisehlerei 

ganz getrennt angeordnet, doeh tunliehst so, daB eventuell gewisse 
Arbeitsmasehinen, wie Kreissage, Bandsage, eventuell die Abrieht
masehine, in einem Vel'bindungstrakt aufgestellt werden und so yon 
Zimmerlellten und Sehreincrn benutzt werden konnen. lm allgemeinen 
werden jedoch bei den Durehschnittsbauten Zimmerleute uncI Tischler 
ill einern Objekt zwpckmiil3ig untergebraeht. Allch bei diesen Objekten 
soli tunlichst die Kormalisierung in del' Grundflaehe von 4 x 8 m bzw. 
einem Vielfaehen hiervon durehgefUhrt werden. 

Die Zimmerleute brauehen einen groBeren, flugdaehartig iiber
deckten, saulcnfreien Schnurboden. Da werden die Sehalungsstueke, 
Wel'k8atze usw. in naturlicher GroBe auf dem pfostellbelegten Boden 
mit del' "Riitelschnur" aufgerissen, . ,gesehnurlt" (daher del' Name 
Schnurboden). Diese Schnur, ein einfaehes, ab er sehr wiehtiges Zimmerer
gerat; ist die "Rei::;sehiene" des Zimmermanns. 

Die Zimmerer und Tisehler brauehen: 

an GroBgeraten: I Kreissage mit Sehlitten; 1 Bandsage mit 
Lotapparat zum SageblattlOten; 1 Hobelmasehine, I elektrisehe Hand
bohrmasehine mit Gestell; 1 odeI' mehrere Ho belbankc; 1 Schleifstein 
mit Trog; Motom, Vorgelege usw. 

Soeser, Baubetriehslehre 
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Das Handwerkzeug, wie Sage, Hammer, Hacke, Hobel, Sternm
eisen, Zange, Bohrer, vVasserwaage, Feile usw., bringen sich clie 1'ro
fessionisten gewohnlich mit. vVenn nicht, erhalten sie da" Erforderliche 
von der .Materialverwaltung gegen }larken, Bestatigung usw. Diese 
Werkzeuge hat jeder einzelne in eigenen verspcrrbaren vVerkzeugkasten 
untergebracht. 

Schrniede uncl Schlosserci: 

Diese vVer ksta tten kOllnen me gro 13z ugig gen ug an
gelegt werclen. 

Je unabhangiger und leistungsfiihiger diese VVcrkstiitten sinel. urn 
so leichter sind Krisen durch }laschinendefekte usw. ubcrstanclen, kanll 
dUTch rasehc, grundliehe Selbsthilfe der Baufortsehritt gefordert werden. 
'Venn ir gend wo, so sind hi er In vcsti tione n bestem; ange braeh t. 

Auch fUr Schrniede- und Sehlosserbaracken erweist sieh die Normali
sierung in der Grundflaehe 4 x ~ m als zweekrniiBig. 

Schmiede und Schlosserei gehoren zusarnmen, nebeneinander, doch 
raumlich getrennt, damit dUTch die Schmiede, die gro13eren Raum be
anspruehen, die Sehlosser nieht hehindert werden und dUTCh die 
sehmutzenden AbfalIe und den erdigen Boden in der Sehrniede die 
Maschinen der Schlosser nicht leiden. Wahrend die Schmiede alH Hutten
sohle einen Lehmschlag erhiilt, solI die Schlosserei mit rauhem Pfosten
boden ausgestattet sein. 

Fur die Schmiedc bellotigt man: 

A. An Gro13geraten: Ibis 2 Schmiedeessen mit je :2 Feuern, 
.Ylotorgeblase, Wasserkasten; 2 bis 4 Am bosse mit Klotz; 1 bi8 2 Stock
schraubenstock; 1 Ringhorn; 1 Lochplatte. 

B. An Kleingerat: Diverse Hammer, Schmiedezangen, MeiGel, 
Stieldorne, Gesenke, Ambo13hornchen, Feilen, Schneidwerkzeuge, grob 
und fein. 

Fur die Schlosserci benotigt man: 

An Gro13geraten: 1 Drehbank, komplett zum Drehen, Gewinde
schneiden usw.; 1 Hobelmaschine; 1 Maschinenschraubenstock; 1 groGere 
unci 1 kleinere Saulenbohrmaschine mit amerikanischem Bohrerkopf 
und Konusreduktion; 1 Eisenkaltsage, 1 Schmiergelschleifmaschine mit 
groben unci feinen Steinen, 1 Schleifstein mit Trog, 1 HebeIlochstange, 
1 Hebelschere, 1 Feldschmiecie, 1 Richtplatte, 1 groDc unci 1 kleine 
elektrische Handbohrmaschine, 1 Klempner-Sperrhaken und eine Menge 
Kleinwerkzeug. 

Wird auf der BaustelIe Prel3luft verwendet (siehe S. 86ff.), so 
stelIe man die Kompressoren in die Nahe der Schmiede und ziehe sie 
auch fur das Geblase, PreBluft-Bohrscharfmaschinen u. dgl., heran. 
Aueh autogene SchweiG- und Schneideapparate sind in einem modernen 
gro13eren Bauhetrieb notwendig. 
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x. Die Baukosten 
Kostenrechnung im allgemeinen 

Die Bcfassung mit den Baukosten ist in del' heutigen Zeit von 
ml1 so grijBerer Wichtigkeit, als del' Baukostenindex del' NachkriegR
zeit in Deutschland und in Osterreich wesentlich hoher ist als del' Lcben:-;
haltungskostenindex, ja sogar als del' GroDhandelsindex. An eliesem 
l:mstande sind beiele hallptsachlichsten Teilbildner, Baustoffe und Lahne, 
beteiligt. Del' Baustoffindex fur sich aUein lag im Juli 1927 um 17 % 
hoher als del' GroHhandels- und um 22 % h6her als del' Index del' in
clustrieIlen Rohstoffe 59). Koch mehr ist die unverhiLltnismiiBige Stei
gerung in den Lohnkurven zu erkennen, die sich schon in den Gc
stehungskosten del' Baustoffe, noch viel mchr aber in den eigentlichcn 
Baukosten auswirken. 

Die verhiiltniHmiiDig 110he Lage des Bauarbeiterlohnes gegenuber 
den IndustrieWhnen, besonders aber die Angleichungsbestrebungen in 
den Lohnh6hen del' llllgelernten Arbeiter, die den Hauptanteil im Bau
stoff- und im Baugewerbe stellen, sind davon die Ursache . 

.Man untcrscheidet die nach traglichen Kostenberechnungen, 
wenn die Leistung schon durchgefUhrt ist - Kostenberechnung an sich, 
KostennachrechIl1lI1g, Kachkalkulation --, und vorhergehende 
Kostenberechnungen, Veranschlagung, Vorkalkulation. :Uit beiclen 
Arten del' Kostenbercchnungen muB sich del' Betrie bsingenieur 
hefasspn, m6ge auch in gr6Bercn l:nternehmungen ein eigenes Kal
klllatiom;bureau bestehen. Denn del' Betriebsingenieur hat fur die 
Kostennachrechnung die Unterlagen in Form del' Bauaufnahmen und 
Bauberichte zu liefern, und zur Tiitigkeit del' Veranschlagung fuhrt del' 
Weg uberhaupt nur durch den Betrieb. Das heiDt also, daD eigene "Kal
kulatoren" bloB die Berichte del' Betriebsleute zu sammeln, zu ordnen, 
zu c;ichten uncI aufzuarbeiten haben, wenn sie die Kosten nachberechnen 
wollen, llnd daB sie erfahrene Betriebsleute sein mussen, wenn sie Kosten 
richtig ycranschlagen k(jnnen sollen. Koch eine dritte Art del' Kosten
berechnung obliegt dem Betriebsingenieur: Die Zwischenkalkulation, 
die ihn zur Beobachtung del' unmittelbar im Zuge del' BaufUhrung 
erwachHenden Kosten befiihigt. Diese Beobachtung hat einen doppelten 
Zweck: 1. die Unterlagen fur die Naehrechnung und einen Vergleich 
mit der Veranschlagung zu liefern, und 2. die Erkenntnis von del' 
Art del' Kostcn und del' damit etwa gegcbenen ~I6glichkeiten 
zu ihrer Verringerung zu verschaffen. Dient del' erstere Zweck zur 
"kalkulatorischen" Behandlung und ist er solcherart bloB mittelbar 
wirtschaftlich geriehtet, so ist del' letztere Zweck unmittelbar wirt
schaftlich. Die Nachkalkulation hat feststellenden, die Zwischen
kalkulation vorbeugenden Charakter; beide Arten sind in Form und 
Aufbau untereinander und auch mit jenen del' Veranschlagung gleieh, 
die durch sie erst erm6g1ieht wird. Mag im einzelnen Geschaftsfalle 
die zeitliche Reihung: 1. Veranschlagung, 2. Zwisehen- und 3. Kach. 

15* 
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kalkulation lauten, im (}esamtbetriebe ist dic Veranschlagung er"t ab 
Ergebnis vorhergegangener, auf Zwischen- umI Kadllwl'cdmung gegriin
deter ErfaJll'ung moglich_ 

Jeue Leistung erfonlert einen Aufwand an SteM, Kraft lInd Zeit: 
folglich enthiilt jede Banleistung einen Anteil an Ba 11 s toff, Hi 1 f s
"toff, Betriebsstoff ulId eincn Antcil an Kraft IIl1d Zeit, d. i. an 
Arbeit, die von ;\lenschenkraft untel' Bciziehung YOIl \Verkzellgell 
llnd :\Iaschinen gelei,;tet wire!. Folglich bestchell auch die Kostt'n 
pineI' Leistung aus einem Bamltoffantcil llnd aus cinem Arbeits
odpl' Loh n an tci 1. Dies ist in gl'oBen ZUgCll del' A \l f ha \l del' nIl m i He 1-
baren Kosten. Hierzu kOllllllen noeh mittclha,l'l' I\.ostl'n, iilwl' 
die "pater gesprochen ,vel'clen solI. 

Die Absehnitte: ,.Ballstoffbeschaffung uncl 13allstoffge
harung" unci "Del' l\lenseh im Baubetriebe" 1iowie "Die lVlasehinp 
illl Bau beirie be" geben bcreits die in 13etraeht kommenrlen Grundlagell 
hir die Kostenbereehnung an, ulld zwar in del' Art dp), EI'mittlung dp, 
Kostpn del' Bawltoffe, del' Kosten del' Arbeitsleistung, Lohnkosten, 
und in den Betriebskosten del' 13aumasehinen. FiiI' die Kostenberechnung 
handclt es sieh urn die Erfassung del' Kosten einerseits uml um die 
Aufteilllng del' Kosten auf die yersehiedenen Leistllngen anderscits. 
aueh Kostenzerg Iiederu ng genannt. 

Kostenerfassung durch Buchhaltung 
Die Erfassung del' Kosten gesehieht <lurch die Bllchhaltllng. 

Hierhir kommen eigene Lehrgegenstande in Hetracht und eille cigene 
groJ3e Litcl'atur. Erst vor kurzem ist ein Bueh erschienen 60), das von 
einelll Diplolllkaufmann gesehrieben, das Rechnungswesen im 13au
gewer be in breitem Ulllfange darlegt. Illl Baugewerbe liegen in Hinsieht 
auf Hoeh- und Tiefban, Klein- unci GroBbetrieh die Verhaltnisse sehr 
versehieden. Fur den Betrie bsingenieur ist die Art del' Buchhaltung, 
die seitens seineI' Zentrale geubt wird, aueh nul' insofern YOll Belang. 
als dadureh die Art Hnd Form del' nm ihm odeI' unter seineI' Leitung 
zu verfassenden Buehungsdaten hestirnmt wil'd. GroHere Betriebsstellen 
erfordern eigene 13austellen-Buchfuhrungen, die eine eigene Bau
buchhaltung nach den Anorclnungen del' Zentrale besorgt; in kleineren 
Ballfiillen geschieht dies dureh den Bausehreiber, Listenfuhrer unter 
Aufsicht des Betriebsingl'nieurs. Jeder Betriebsingenieur, del' an dem 
wirtsehaftliehen Erfolg seines Betriebes interessiert ist, erkennt sehr 
bald, daB die Buehfuhrung nieht eine lastige Nebenarbeit, sondern eine 
unumganglieh notige Aufklarungsarbeit ist. "Die 13uehfuhrung ist 
del' Spiegel del' Vergangenheit, die Fuhrerin fur die Zukunft, die 
Geschiehte und Statistik des Unternehmens, und es ist undenkbar, 
daB ohne sie ein Unternehmen fur die Dauer nul' bestehen, gesehweige 
denn gedeihen kann'·. Diese \Vorte von Vinzenz G i t t i sind ab 
Motto dem XVII. Kapitel des Buehes "Del' wirtsehaftliehe Bau
betrieb" 9) vorgesetzt, das in seinem 2. Teil viele le1lenswerte hierher-
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gehcirige AlI~fiihrullgen bringt. Anch in dem S. 32 erwiihntcn Buche 
YOIl Agatz IInd ill dern Buche von .Janssen 61 ) find et man vide ins 
Detail gchendc BelehI'ungen. 

In eiller Reihe lehrreieheI' Aufsiitze libel' "BausteIlenbuehhaltung" 
zeigt Dr. Ing. Lederberger 62 ) eine 801ehe mit einem einzigen Bau
konto. Auf diesern Buehungsblatte des Baukontos bucht er tiiglieh 
jede einzelne A usga be in del' Hubrik "SoIl", jede Einn11hrne in del' 
RubI'ik "Haben" mit Anmerkung des Zeiehens und del' Nummer des 
Buehungsbeleges Rowie des Tages del' Buehung. In einer besonderen 
Hllbrik "Gesamtrpinerfolge", die in "Verluste" und "Gewinne" unter
teilt i"t, bildet er durch 11lgebraische Addition del' SoIl- und Habenposten 
tiiglieh den SaIdo des Baukontofl. Diese einfaehste uncl liber
siehtliehste Baustellenbllehhaltung ist das Minimum, das jedeI' Betriebs
le iter rnaehen f;oIlte. Ein BeispieI fur die Verwendung des dem Teehniker 
wohlvertrallten Diagrammes, clas we it sinnfiiIliger aIs eine Buehseite 
yoll YOIl Zahlen ist, bringt Dr. lng. LederbergeI', indem er seine Bau
stellenbuehhaltung in einem Sehaubild darstellt (a. a. 0., :3. Fort
setzung, siehe Abb. 88). 
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I )ie E i nil ah III e 11 auf dem Baukonto sind elltweder empfangene 
ZahJlIugen fiir hingegehene Leistungen odeI' Riiekbuehungen fur Ruek
stellllllgen VOIl gdiderten Baustoffen, _\Iasehinell, \Verkzengen. Die 
Ausgahpll silld rnalllligfacher, sil' wl'rden in Konten veI'tl'ilt, die 
lllall allch ill Form \'Oll K a r te n anlegen Imnn. Die Erfassung von AWl
gaben getrennt nach KOlltell bedelltet gleiehzeitig eine Zus a m ill e n
fassung nach AlIsgaben und einc Zerglieclerung nach Kosten
arten. Alle <liese Konten sind Aufwandskonten; sie sammeln den 
Aufwand naeh Arten im .. SoU·' des Baukontos. ]m folgenden ist ein 
:-\ehenm (,lIles Aufwanclskontenplanes dargestellt, iiber dessen 
Punkte l--IV, insbeHondere aber iibel' die Einreihung I b :3 und 1 b 4, 
~(Jwie IV. 10 (siehe S. 240f.) Niiheres noeh gesagt wird. 
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I. 
Bau- und \Verk

stoffe 
a) direkte: 
Baustoffe: 

1. Kies, 
2. Zernent, 
3. Steine u::;w. 

b) indirekte: 
Hilfsstoffe: 

1. 01, Kohle, 
2. \Verkzeuge, 
3. Schalung, 
4. etwa aueh Gc

riistung usw. 

Die Baukosten 

A ufwandskonten plan 

II. Ill. 
L6hne Sonderkosten 

a) direkte: direkte: 
1. LohnefurBau- 1. Baubuden, 

einrichtung, 2. Sanitiire Ein-
2. Baudurchfuh- richtungen, 

rung, 3. \Vasser, Strom, 
3. Bauabrustullg. 4. J\lieten, 

b) indirekte: 5. Taxen, Ge-
Lohnunkosten: biihren nsw. 

1. Sozialbeitriige, 
2. Lohnsteuern, 
3. Bauaufsicht~

konto 

IV. 
UnkoKteu (Ce

Illeinkostpu) 
indirekk: 

1. Offeutlie he 
Lasten, 

2. Yersiehe
rungen, 

3. Kreditbp
sehaffung. 

4. (:phiilt(']', 
6. BUl'(~au

llIipteIl, 
G. Bureau-

beclarf. 
7. LagerpJiitze, 
S.\lagazill!', 
O. SpeKPll. 

10. '-erzillsllllgen 
HIld A bs(" hrei
bungen del' 
Anlagewertp 
usw, 

L Auf das Bam;toffkonto kommen alIe Rechnungsbetrage fur 
gekaufte, alle Belastungsanzeigen fUr aus eigenen Bestanden gelieferte 
Werkstoffe. \Venn die Kosten, die durch den Matcrialbezug entstehen, 
wie Frachten, Fuhr- und LadelOhne, nicht schon in den Rechnungen 
cnthalten sind, kann man ein eigenes Baustoffbezugskonto hierfur anlegen. 
Die Materialbewegung in del' Baubuchhaltung erfolgt <lurch die "SoIl
Buchungen" auf den Werkstoffkonten und durch die "Haben-Buchungen" 
in'Sammelposten del' Ausgange und die Ruckbuchungen. Ein etwaiger 
SolIsaldo des Kontos ergibt den Buchbestand, del' von del' Wirklichkeit 
~wegen \Vert- odeI' Mengenverringerung abweichen kann. Er wird durch 
Kontrolle unci Inventar berichtigt. Die AusfUhrungen unter "Baustoff
hestellung" und "Baustoffgebarung", S.219ff., Rind auch hier gultig. 

n. Die Lohnkonten bestehen aus dem cigentlichcn a) Lohn
verrechnungskonto und b) dem Lohnunkostenkonto. Das 
Lohnverrechnungskonto kann man weiters teiIen nach Lohnarten, 
Ilnd zwar nach Stunden-, Pnimien- und AkkordlOhnen, Die Lohnunkosten 
bestehen aus den Fiirsorgebeitragen, wie KrankenkaRsa, Invalidengehl 
llnd Steuern, Arbeitgeberverbandsbeitragen u. dgl. Hierhei ist die Unfall
versieherung allein vom Gewerbsunternehmer zu trageIl, lInd cla diese 
Betriige im nachhinein, ein- odeI' zwcimal im .Tahre bloB entrichtet 
werden, darf man bei Untersuchungen wahrend des J,lhres nieht ver
gessen, sie schatzungsweise heranzuziehen. Haufig fiigt man die Kosten 
des Aufsichtspersonales, wie Gehalter und LCihne von Baufiihrern, 
Policren, Bausehreihern, Zeugwartern, Waehtern in ein eigenes Konto, 
das man am besten Aufsichtskonto nennt, n b 3. Manehmal trennt 
man aus dem Lohnkonto die LCihne fur die Baustelleneinrichtung und 
seinerzeit jene fUr den Baustellenabbruch gesondert ab, Il a I und a 3. 
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232 Die Baukostel1 

In. Zu den Sonderkosten gehoren nach Falk jene Verbrauchs
aufwendungen, die ftir einen Baufall entstehen uncI weder zu Baustoff 
noeh Lohn gehoren, wie Baubuden, sanitiire Einrichtungen, \Vasser-, 
Strombezug, Mieten, Prtifungstaxen, StempeIgebtihren, Leihgehtihren 
u. dgl. 31). 

IV. Den Sonderkosten iihnlieh, ab er insofern verschieden, aIs man 
hierher alle weiteren Kosten nimmt, die nicht auf den bestimmten 
Betrie bsfall allein aufgeteilt werden konnen, sind die 
Unkostenkonten. Die Sonderkosten III sind noch direkte, unmittel
bare, wie die Fertigungs-Baustoffkosten I a und die Fertigungslohne IT a, 
wahrend die "C"nkosten IV. indirekte, mittelbare Kosten sind, 
~wie die Hilfsmaterialien I h und die Lohnunkosten II b. }clan kann diese 
Unkostell auch Gemeinkosten nennen, sie sind mittelbare Kosten. 
die nicht an del' Baustelle, sondern in Samrnelkonten del' 
Zentrale geftihrt und nach Baubeendigung odeI' nach .JahresschluD 
gemiiD einem gewissen Schltissel den einzelnen Baukonten angelastet 
werden. Hierher gehoren offentliche Lastell, Versichel'ulIgcn, 
Kosten del' Kreditbeschaffung, Gehalter del' AngeHteIltell 
UJl(l Verwaltllngskosten del' Zentrale, wie Bureaurnieten, 
B urea u bedarf, Lagerpliitze, Magazine, Spesen, wie .Faehsehriften. 
Biicher, Vereinsbeitrage, Reisen u. dgl. Rine eigene Rolle spielen dabei 
die Verzinsung und Abschreibung del' Anlagekosten del' Be
trie hsrnittel IV. 10, insbesondere del' J\Taschinen, wortiber im Abschnitt 
"Baubetrieb mit 2\Iaschinen" mHm:hes schon gesagt wurde. Diese 
Unkosten sind in hohem J\JaHp, .ia fast aus'ichIieJ.llich. im Simw 
Schmalenbachs als "feste Kostell der BetriebsbeI'eitscllaft" ZII 1)('
zeiehnen (siehe S. 10), und ihre Umwandlung in pI'oportionalp lktrieb,,
kosten erfolgt eben durch Umlegullg del' Gesamtunkosten auf die einzelrwll 
Betriebe 64). Die Verteilung erfolgt am zweckmiiDigsten nach dem .Jahres
umsatz, uncI zwar entweder rein verhaltnismaBig oder naeh andel'C'1l 
Aufteilungsa,rten. Dem Betriebsingenieur wird gewohnlieh ein Prozentsatz 
hierfiir genannt ohne Angabe f-;pineI' HercchnungRgrundlag('1l llnd -art. 

Die zentrale Gesehii.ftsbuchhaltllllg ~ Iliclit ,1IIcll die Ball
stellenlmehhaltung --, muD gemiiH den geHetzliehen Bcstimlllllllgell 
gefiihrt werden, dient im \Vpge del' BucheinRieht al" Beweismittd 
und muG letzten Endes auf dem Bilanzkonto die Hestandsvcrrccllnllllg. 
cwf deIYl Gewinn- und Verlnstkonto die bei den einzelllell Bdriehs
konten erzieltcn Teilgewinne lint! TeiIn'rluste al" ErfolgsVl'I'rechllllllg 
iibersichtlich darstellen. Damit erfiillt die Ceschiiftt;illlehhaitllllg ill!'(' 
auDerbdrieblicheAllfgabe in HinRicht auf die zahIeIllniif.\ig(' \-('1'

bind ling mit Kllnden,Lieferantcn, fitclIeI'- lInd c;ollstigell Hehonlen. 
Innerbetrieblieb weitlt sie den getmmtcll Bestalld lInd Erfolg unrl di,' 
Verrcehnung lllld Kontrolle de8 gesamten Gtiterlaufes aus. A bel' die 
Buehhaltllng hat noel! eine \~-eitcrc, fOr (Ien BetricbRmallll die \I'iell
tigste Aufgabe, namlich die Kostenhereehnllng ZlI ermiiglichcn, 
dadllrch die Betrie bsftihrllng zu kOlltrollieren Ilnd die Preis
hildllllg Zll bcstimmen. Da die:-;e innerbetriebliehcn Funktionen ill 
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erster Linie dem Betrie bsmanne dienlieh sind, so muD er, um sie Zll 
ermogliehen, si eh mit del' Buchhaltung, zumeist bloD mit del' Baustellen
huchhaltung, befassen. 

Kostenzergliederung durch Bauberichterstattung 

Die clureh die Bllehhaltung vo11fiihrte Erfassung allel' vVerte, 
ihre Verteilung anf einzelne Betriebs- odeI' Baukonten, ihre Zu
s a m ill en f ass 11 ng in einzelnen A nfwa ndsko n te n ist ftir die letzt
genannten PlInktionell noeh nieht genugemL Es muD vielmehr noeh 
eine Zergliederung naeh Kostentl'agern erfolgen_ Untel' Kosten
triigern versteht man einzelne, gleichartige Erzeugnisse odeI' Leistungen, 
einzelne Bauteile odeI' Baual'beiten, die eine getl'ennte ErfasslIng erlan ben 
odeI' erfol'dern un<1 fill' die im Bauvel'tl'age gewohnlich a1lch besondere 
Einheitspl'eise hestehen. Wohl giht dac; Baukonto den fiesamterfolg 
an, aber der ~atllr (lcr Saclw nach iRt ein solehel' Gesehaftsfall fast 
niemals ein einfacher, somiern ein zu::;ammcngcsetztel' KostCll
triigPl'. Z. Rein Baufall llmfasse 10000 m;) Erdallshub und seitliehe 
Ablagerllng; die Summe del' Aufwendungen anf dem Baukonto gE'teiit 
durch 10000 ergibt dann wohl die KostE'n fUr 1m3 , aber sehon 
nieht mehr die Kosten fur das Lijsen, das Laden, das Verftihl'en und das 
Lagern, und anch nicht z. R bei Verfiihren die Kosten des eigentlichen 
\T erfiihrerlH, die KOflten del' GleiRlegung. del' Unterhaltllng des G lei"es. 
des Bdriebes del' Fi:irderm<lschine usw. DabE'i ist das gewahlte Beispiel 
denkbar cinfach. Ulll aL.;o die einzE'lnen Kotlten zu erkennen. 
muLl IlIHn eine Zergliederung nach einzelnen Kostentl'agern 
y or np 11 me n. Die,.; ist eine Tiitigkeit, die sich zwar a11er buchhalterischen 
Daten bedient, i:iOl1st aher vorwiegencl teehnisch gerichtet ist. Sie fuHt 
auf del' B11uheobachtung und auf der Bauberichterstattung. 
wodureh erst die Zergliederllng del' KORten Ulul damit die Ko s t e ll
hereehnung errniiglicht winl. 

Die Banhel'i<;hterstattllllg prfolgt hinsic:htlieh del' HaustoffE' dmch 
dell .\lateriakerwalteJ', h ill:.;ieht lieh del' Liihne d un·h die }Iei"ter und 
Polie]'e, dUT'eh diesl' aueh etwa hinsiehtlich del' BallllHLflchincn. Eigene 
Yordrl1c:ke, Bauherichte, Tage,.;beriehte, Happortl', erleiehtern 
lInel regeln diese Arbeit. Keben der Zergliedernng del' Auhvendungen 
nach Kostentragern mUSflen diese Bauherichte auch die LeiRtungen, 
nach Kost(,lltriig(~rn und .\fengell geteilt, E'llthaltell. DiE'se ..\Iengen
aufnahfllC'll el'folgen durch dip Poliere oriE'r dnreh eigene Beamte. Ge
w(j}mlieh win] die ganze BauiJerichterstattung lOinl'lll eigenen JngE'llil'Ur 
unten;tellt, der die Art der Baubeobachtung, Zel'gliE'derung nach Kosten
tl'agern, die Art del' Berichte uncI die ..\Iengenallfnahmen festlegt, den 
wechsclndeIl Erfordernissen anpaBt Ilnd yerarbeitet. Bei klE'inercn Bau
~tellell lH'sorgt dies der Hauleiter selbst. Die Ergebnisse werden in 
Retriebshiichern gesammelt und taglich, oder bei kleineren Bauten 
wochelltlich, vermerkt. Die Eintragullgen dieser Betriebshticher bildell 
anch (lie Grundlagell fur das eigentliehe Ban bnch, Ba uj ournal. 
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Zwischen- und Naehkalkulation 235 

Die Se1b"tn'n;tiind1ichkeit, daB die Zerg1iederungen wieder zusammen
gefa13t die Ziffern del' buchhalterisch erfaBten Aufwendungen ergeben 
miisI:;en, braucht nicht erst betont zu werden. 

Zwischen- und Nachkalkulation 
Leider ist eine andere Selbstven;tiindliehkeit heute noch reeht selten 

erfUllt, d. i. die form1ieh und sach1ich verg1eichende ZusammenstelI ung 
von Verbrauch und Voranschlag. Zu haufig kommt cs noch vor, 
daB del' Voransch1ag in einer Lade geheim verwahrt ruht; erst das Gesamt
rcsllltat wird verglichen mit del' Frage: Wieviel wurde denn eigent1ich 
seinerzeit Gewinn kalkuIiert? Oder, wenn schon alle odeI' die wichtigeren 
Kostentriiger auf del' Baustelle rechneriseh verfolgt werden, so geschieht 
dies in zu Iosem Zusammenhange mit dem Voranschlag. Sowie die 
lmehha1terische Zusammenfassung aller Aufwendungen im "Soll" del' 
I\:onten ein Gegenspicl auf del' "Haben"-Seite in del' Vertei1ung cler 
Leistungen naeh Kostentriigern besitzt, so sollte j edeI' VoI'ansehlag 
a1s das "SolI", jede Zwischen- und Nachreehnung als das 
dazugehorige "Haben" aufgefaBt werden. EI'st in neuerer 
Zeit gesehieht das systematiseh, und die neuere Literatur - wie z. B. 
clie oberwahnten Bueher von Fa1k 60,) Rode 9), Agatz 19) - gibt form1iehe 
Anleitungen und saeh1ich wertvolle Gedanken, auf die hiermit verwiesen 
wircl. Uml zwar kann dem Betriebsingenieur nieht eindring1ieh genug 
gesagt werden, elal3 die am grullen Tisehe vorgenommene Naehka1-
k1l1a t ion nur mchr fur die Zllkunft gilt, wahrend die im innig8ten 
Zusammenhange mit dem Betriebe, seinen Beobachtungen unel Er
fahrungen stehende Zwischenkalkulation die einzige MaBnahme 
ist, den Betrieb selbst rechtzeitig in verbesserndem Sinnc 
beeinfl ussen z u konnen. K undigra ber 63) hat in diesem Sinne 
Hehr bemerkenswcrte Ausfuhrungen verfaBt; seine Darlegungen im 
1. Ahsehnitt uber Wesen und Durchfuhrung del' Zwischenkalkulation, 
seine AnsfUhrungen uber "Kostenentwicklung unter Beeinflussung", 
seine Reispie1e und ein sehr reicher Literaturhinweis machen sein Buch 
fUr jeden Praktikcr se hI' wertvoll, besonders wegen des richtigen, ver
antwortungsbewu13ten Geistes, del' ihm entstriimt. Das nebenstehende 
iibersicht1iche Arbeitsschema ist in Anlehnung an sein Buch (S. 12), 
wrfal3t. Siche S. 236. 

:'Iran cnlicht darawi die zeit1iche Aufeinanderfolge I bis V del' Mengen
uncl Kostenrcchnung, die Zweiteilung in Mengenbestimmung und 
Ko,;tenrechnung und die Zwcitei1ung nach der "Sollseite a" del' Zer
gliederung (Vertei1ung) und del' "Habenseite b" del' Leistung. 'Viihrend 
die Kalku1ation, Vorrechnung, vor, die Nachrechnung 11ach bewirkter 
Lei8tung erfo1gt, geschieht die Zwischenka1kulation entweder fal1-
weise fur einzclne Leistungen als Kostentrager odeI' zu einem gewissen 
Stichtag fur den gesamten Betrieb. Erstere Art del' Zwischen
ka1kulation kann vereinigt werden mit Baustoffkontrollen odeI' Akkord
abrechnungen fUr Einzelleistungen, z. B. Erdaushub, Mauerwerk, 1etztere 
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)ut mit del' Verfassung von Mengenermittlungen ulld Teilreehnungen 
zur Erfolglassung von Absehlagzahlllngen. .lede Zwisehenkalkulation 
ist eine Nachrechnung fUr bewirkte, aber gleiehzeitig eine Vorreehnung 
fur no eh zu bewirkende Leistungen. Die Ermogliehung des Vergleiches 
des Zwisehenergebnisscs mit del' Vorreehnung, die Erkcnntnis del' ptwaigPIl 

1. Yorliiufige ;\lellgenbestilllrnllllg 

a) Y ordersii tze (J\1engen - bzw. 
Leistungsbesehreibung) fiir die 

einzelUC'1l Kostelltriiger 

b) Endgiiltige. Ilaehgere"hlli'te J\1engcll
bereehuullg und Auftcilll11g del' AllfWCll' 
dungeu auf die einzclu(,ll Kostenl I'iign 

---~~~ 

Kostpnallsehlagstext (gekliI'zte Leistllng'sbc~"llf('ibnng) lllit :\lengen 

J\1eugcll<l llsziige mr Hilfs betrie be und ~ e bcnleistungen .\rhcitsplall 

a lBaustoff-und 
],ollllyerteilullg 

n. Kalklllation 

'* 8anansfiihnlllg >- b) Ortli('lw ~a .. hkalkulal ion 
(Leishlllgs\Tl'teilung I 

111. Z,yisehenli:alknla Lion 

I\'. \'ergleil'lIen<i,· ":l,·ltkalkulatiull 

Y. 3chluHb('richt (Bilanz) 

Abweichungen, die }Iogliehkeit dpr Beeinflussnllg des Lcistllllgsallf, 
wan des und die Voraussieht in dip Hdricbszuk Illlft sind die Vorziige 
del' Z,,'iHchenkalkulation. Xeben ihl'Pll innel'hetriehlichell Vorteilen 
del' Betriebsyerhes,.;erllllg hesteht eine sehr wiehtige auBerbetriehliclH' 
~()twendigkeit. Del' Paragraph 6130 B.C.H., § ll70 a.h.C.B. ill Ostern·ielJ. 
hestimrnt, daB hei \Verksyertriigen, denetl ein Kostemmsehlag ohne 
(~ewiihrleistung zugrunde liegt, del' BestelJer unter angel1lC'HSC'llpr Yel'
giitung del' "om Unternehmer bC'reits gcleiRtetpn Arbeit yom Vert rage 
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zlIriicktreten kann, WCllll sich eine betriichtliche Uberschreitung 
als llIlH'rmei<Uich erweist. Sobald sich eine solehe Dberschreitllng ab 
lmn'T'Illeidlich hemnsstellt, ll('il3t es fprner im a.b.G.B. § 1170a, hat 
del' L'nternehmer dies dem BCHteller mlverziiglich anzllzeigen, widrigen
falls er jedpn Am;pruch auf Vergutnng n~rliprt. Das einzige l\Iittel, eine 
Uberschreitllng ziffernmiiBig ZlI erkennen, ist die Zwischenkalkulatiol1. 
\lnd ihre Eigcnschaft aIs Kachrechnung fur das Gelei"tete und als Vor
anschlag filrdas !loch Z\l Leistencle besti;11mt das ::\laf3 del' ttbersehreitllng. 
ob "wesentlich" odeI' nicht. Angesiehts del' bekannten Tatsache, daB 
besonders bei Tidballten die Abrechnungssumme oft ein l\Iehrfaches 
del' 1\:osienal1sch1agssmmne ergibt, sei auch ~wf diese 1'\otwendigkeit 
del' Zwischcnkalkulation und ihre Wichtigkeit fur Banlwrl'll nnd enter
nehmer verWlesen. 

Die Kalkulation, Vorrechnung, Veranschlagung 
Wic bereits fruher erwiihnt, ist die zeitliche Reihung I bis V im 

Schema S. 23G nur beim einzelnen Geschiiftsfall vorhanden, ill1 all
gemeinen beruht die Kalkulation (Ill auf den Pllnktcn III bis V 
fruherer, rnehr odeI' weniger iihnlicher Betriebsfalle, also auf Erfahrung. 
}leyen bel' g fiihrt irn Handworterbuch del' Betriebswirtschaft 65) f01-
gende vier }lethoden fur Veranschlagung an: 1. Schatzung, 2. vrt'rgleich 
mit ahnlicben Arbeiten, 8. Berechnung auf Grund \Ton Erfahrungs
werten, 4. Berechnung mit durch Zeitstuclien gemessenen \Verten. Alle 
yier beruhpll auf Erfahnmg und munden irn Bauwesen in die Scha tzung 
aus, de1111 jPripr einzel11e Baufall ist \Ton dern anderen inner
lich odeI' iiuf3erlich verschieden. Die nach den ::\lethoden 2, a 
unci 4 herangezogenen, me hI' odeI' weniger feststehenden und genauen 
Erfahrungsdaten bedurfen irn Sinne des Vergleiches ll1it bloB ahnlichen 
nicht gleichen Arbeiten irnmer wieder del' Schatzung, um zu erfassen, 
wieviel tbereinstimmung uncI wieviel Abweiehung mit dern ahnlichen 
Falle vorhandell ist. Zur Kalklllation gehort deshalb nicht bloB vie1 
unri allsgewertete Erfahrung. sondern noch ein \'orhanden 
sein mUKsendes, durch vergleichende Erfahrung erzogenes 
Gefuh I: Kalk ulation ist me hI' eine K unst als eine \Vissen
schaft. Damit ist auch schon gesagt, wie wenig hier erlernbar, zurnal 
aus Buchern erlernbar sein kann, bestenfalls die Methoden del' Gewinnung 
yon Erfahrungsclaten. Es kann einer aber bis auf 1 % genaue Werte 
durch Zwischen- unci Nachrechnung besitzen und doch urn 10% irren 
beim Vergleichc mit dell1 besonderen Baufa11. Man denke als Extrem 
an den Bau eines und desselben Bahnwachterhauschens in del' Lune
burger Heide und irn Berchtesgadner Land. 

tber die Methoden del' Kalkulation ist z. B. in dem auf S. 228 
erwiihnten Buche Falks: "Kostenberechnung im Baugewerbe", vie! 
Zutreffendes gesagt60). Die Kalkulation findet entweder gegebene }lenge n 
fill' die einzelnen Leistungen vor, aufgeloste Leistungen, Einzel
leistungen, odeI' sie hat die ::\Iengen durch ::\lengenrechnung erst zu 
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ermitteln, wenn eine zusammengesetzte Leistung, wie z. B. die 
Kosten eines sehlusselfertigen Hauses zu kalkulieren sind. Oftmals 
bedarf trotz aufgelOster Leistungen die Kalkulation no eh einer Mengen
bereehnung, wie z. B. im Eisenbetonbau, wo bei einer als Einzelleistung 
angefiihrten Konstruktion die Betonkubatur, die Menge an Schalung 
und Bewchrungseisen gewohnlich erst berechnet werden muB. Die 
}Iengenberechnung erfolgt in allen solehen INillen entsprechend 
den in diesem Lehrfache gelehrten Regeln, z. B. auch beim Erdhau. 
Eine eindeutig bestimmte .i\Ienge dient nieht bloB als Vergleichsbasis 
fur versehiedene Voranschlage, sondern sie ist auch notig, urn Neben
leistungen, Sonderkosten und Unkosten richtig verteilen, bzw. auf die 
Summe der Leistungen umlegen zu konnen. 

Die eigen tliche, aufMengenberechnung gestutzte Veransehlagung 
lost die Aufwendungen fur eine als Kostentrager gefaBte Leistung, wie 
schon fruher gesagt, in Haupt- und Nebenleistungen und wiederum 
in Baustoff-, Lohn-, Sonder- und Unkostenanteile auf. Verhiiltnis
maBig am einfachsten ist der Baustoffantcil zu kalkulicren; hipr 
ist ein auf Erfahrung ruhendes Ergebnis eine wirkliche Grundlage, nnd 
die etwaigen Abweichungen von Regelfallen bewegen sieh innerhalb 
enger Grenzen. Deshalb sind auch Kalkulationsangaben odeI' 
Bucher hinsiehtlieh ihrer Baustoffaufwandangaben mit Nutzen heran
zuziehen. Solche Daten findet man in den verschiedenen .TahrbUchern, 
Ingenieurkalendern, "Banratgebern", "Des Ingenieurs 'faRchenbneh", 
in der "Hutte" und in besonderen Kalkulationsbiichern 66), 6i), 30), 31) 
fUr einzelne Disziplinen. 

Del' schwierigste Teil del' Veranschlagung ist die Kalku
lation des Lohnanteiles. Begreiflich, denn die Bedingungen hierfUr 
sind doppelter: techniseher und menschlicher Art. Die ortliehen und 
technischen Gegebenheiten eines besonderen Baufalles wirken sieh 
naturgemaB sehr stark in dem Aufwande an Arbeit zur Leistung aus. 
Hierzu kommt die Verschiedenheit in der korperlichen und seelischen 
Leistungsfahigkeit bzw. Willigkeit des Arbeiters, die yon inneren Gm
standen des Arbeiters, Yon iiuBeren des Betriebes, wie del' Art Lohn
zahlung, Behandlung, Aufsicht, Art und Menge del' lVlitarbeiter, geRell
schaftlichen und politisehen Verhaltnissen, beeinfluBt wird; deshalb 
beinhaltet der Lohnteil teehnische, soziale und psyehologische Fragen. 
Das im Abschnitt "Der Mensch im Betriebe" wiederholt zitierte aus
gezeichnete Buch von Max Mayer 21) bringt sehr vieles Hierhergehorige. 
Das sehwankende Moment del' Lohnhohe ist bei Voranschliigen noch 
am einfaehsten zu erfassen, indem man grundsatzlich nicht den 
Lohn-, sondern den Zeitaufwand ermittelt. Durch Multiplikation 
der erforderliehen Lohnstunden je Leistungseinheit mit dem 
betreffenden Stundenlohn erhiilt man den Lohnanteil. Es ist klar, 
daB die Angaben uber Zeitaufwand in Kalkulationsbuchern nur durch
sehnittliche Angaben sein konnen, die in Hinsieht auf yorerwahnte 
Umstande in auBerordentlich weiten Grenzen schwanken konnen. 
Allerdings ist gerade der Lohnanteil del' Beeinflm;sung am ehesten zu-
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gallglich, so daf3 ein erfahrener Betriebsillgenieur, der weiB, auf welche 
\Veise er Heinerzeit einen gewissen Zeitaufwand erzielte, viele NIittel 
oesitzt, urn den wirklichen Zeit- und Lohnaufwand dem erfahrungs
gema13 yeranschlagten moglichst zu niihern. Rationalisierung unel Reran
ziehung von Maschinenarbeit sind hicrzu die rein technischen, Arbeitell 
im Akkord ein lohnpsychologisches }Iittel. Die Fursorgeabgaben 
als Lohnkosten, Ilb 1, S. 230, beriicksichtigt man am besten so, daB 
man die jeweiligen StundenlOhne urn den aus den Statistiken del' Berufs
verbande bekannten Rundertsatz hierfur erhoht. Die Kosten fUr A uf
sicht, Listenfuhrung, Lohnrechnung ermittelt man als indirekte 
Kosten 11 b :3 entweder bei jeder einzelnen Leistung, indem man z. B. 
fur eine gewisHe Arbeit 15 Arbeiter 1 Vorarbeiter odeI' fiir 100 }lann 
1 Listenfuhrer annimmt und die StundenlOhne urn 1/15 odeI' 1/100 des 
Lohnes der betreffenden Organe erhoht, oder man legt die gesamten 
Aufsichtskosten auf die gesamten Baukosten verhaltnisma13ig urn. 
Bei den Gehaltern der Beamten ist dies gewohnlich der Fall 
(siehe S. 230). 

Die Sonder kosten, Tll, naeh Fal k (siehe S. 230), sind im Gegensatz 
zu den aIlgemeinen Unkosten solche, die bloB bei einer BetriebsfUhrung 
erwachsen, wie Baubuden, sanitare Einrichtungen, Leitungen fur \Vasser, 
Luft, Kraft, Licht, Wasser-, Stromyerbrauch, .Mieten, Priifungs-, Bau
taxen, Stempelgebuhren, Baureinigung u. dgl. Man kann sie auch 
Betrie bsunkoHten nennen. Die Falksehe Definition, wonaeh sie 
weder Material- noeh Lohnkosten sein soIlen, trifft wohl bei vielen von 
ihnen zn, aber man darf sie nicht zu genau nehmen, wenn man die Auf
Htellnng und Abtragung von Baubuden, Leitungen u. dgl. nieht wiederum 
anderHwohin verweisen will. lch halte ein anderes Kriterium fur besser, 
namlich daB sie im allgemeinen 1. nicht fur EinzeIleistungen, sondern 
fur die ganze BausteIle dienen und 2. deshalb nicht an Leistungsmengen 
wie die Baustoffe und Lohne, sondern in erster Linie an die Bauzeit 
ge bUllden sind. Freilich gilt dies auch vom Personal, wie BaufUhrer, 
Poliere, Botell, Wachter. In der Tat kann man die se Kosten cler Bau
aufsicht, statt sie mit dem Lohnanteil zu erfassen, als Betriebsunkosten 
behandeln. Dies tut z. B. Rode 9) (a. a. 0., S. llO), der diese Betriebs
oder Bauunkosten wie folgt teilt: I. Personal, n. Einrichtung der Bau
steIle und Ill. Hilfsmittel, wie Wasser-, Stromkosten, Werkzeuge, 
Transportmittel, Zu- uncl Abfuhrkosten usw. Besonclers die Kosten 
sub n. und Ill. beinhaIten dann wieder Werkstoff- und LohnanteiIe 
und bereiten dadurch der Nach- und ZwischenkaIkuIation gewisse 
Schwierigkeiten. Die Bezeichnung Nebenkosten statt Sonderkosten 
solI deshalb vermieden wcrden, weil der Ausdruck NebenIeistungen 
etwas bezeichnet, das durch au13erbetriebliche Willkur geschaffen wird. 
NebenIeistungen sind soIche, die ohne eine besondere Leistungs
einheit aIs Kostentrager vielmehr neben oder mit dieser zu Ieistell und 
daher mit dieser zu vergiiten und abzurechnen sind. Z. B. die Wasser
haltung, die PoIzung kann aIs Nebenleistung bei RerstelIung einer Erd
arbeit mitverlangt und im Aushubpreis abgegoIten werden. Dcrlei 
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eehte Leistungen sind bloH dureh den Bauyertrag Zl! ~ebenleistl!llgell 

gemacht. Oder es wird in einem 1<'aUe ein Bauzann aIR E.ostentrager 
nnd Leistung vergutet, seine HerstC'Uung also nnter diespr Hallptpost 
kalkuliert, in einem anderen Falle wird die Cmziiunung nieht bC'ionrlers 
YC'rgiitet, sondern als XC'bC'nleistung fur die Gesamtdnrehfiihrung \'("r
Jallgt, muG also untC'r Soncierkosten kalkuliert werclen. .,~ehpnko"tpn·· 

ist also fctlHeh. und ob nUll SonclC'r- oder BctriehsnnkoHtC'n, WeRl:'Iltlieh 
Rcheint lllir, daB sie nieht an Einzelleititungcll, sOlldern an !lPll Banfall 
als solchen unci damit zeitgelHlnden sind. 

DieH gilt aueh ill gewisscm Grade nm den allgeIII l'i111'n Cnkosten. 
1 \c. Gemeinkosten, die an del' Zentmle aufhufen, zwar nieht geradl' 
durch den eillzelnen Geschiiftsfall bedungen, abcr c10ch mit ihm odeI' 
mit del' Gesamtheit aller diesel' .Fiille verbunden sind. Die Kosten del' 
Haltung eines 11wentars beHtehcn in cr"ter Linie an del' Zentrale unrl 
doch muH ihre Aufteilung auf die Betriehskonten erfolgen, '.vem] clef 
einzelne Betriebserfolg gewertet werden !:ioll. Wo ist nun die Grenz(' 
zwischen Betriebs- und allgemeinen Dnkm;ten? Es ist ldar Ilnd win\ 
auch von den Faehschriftstellern zugcgebell, daU die (jrenzen "ehr ver
sehwommen, daB tJbergiinge vorhandcn sind. 1eh personlic:h neige 
entgegen dem Kontenplan S. 2:30 dazu, die Sehal u ngs- und .;\la,,(: hi nen
kosten ali:l Nebenleistungen, die Geriistkosten teilweise ab solche 
und teilweise unter den L"nkosten Z1l kalkulieren 1Ind zu yerreChnell. 
\Ver meine Kapitel uber die Aufwendungen bei <licsen drei Kosten
stellen unci die \Varnung yor deren Fnterschiitzllllg sowiE' den Hinweis 
auf die Gefahren allzu groHer Anhiiufungen \'Cm "Kosten der Hetriebt;
bereitsc:haft", S. 10 un<1 62££., gebilligt hat, del' winl dies ohne 
weiteretl verstehen. Daher iHt cs einzig ric:htig, wenn man dip 
Schal ung, in den Vertriigen leicler zumeist eine Nebenleistllng del' Beton
herstellung, als einen echten Kostentriiger behandelt, werm man Hie 
trotz del' Stempelung zur ,,~ebenleistung", bei del' betreffenden Post 
del' }lenge nach ermittelt, nac:h .i\Iaterial- und Lohnanteil herechnet 
und solcherart dem Betonpreise einfiigt. I nsoferne die Hauzeit - wie 
bei den Fnkm,ten --- dabei eine Rolle spielt, kann man Hie durch Ermitt
lung des lTmfanges del' anzuschaffenden Holzmenge, bzw. in cler Zahl 
<ler gegebenen Wiederverwendungen bei del' Auflitellung deli Arbeits
planes berueksic:htigen. Die Sc:halung, wenn auc:h zurneiHt ab Keben
leistung bezeic:hnet, ii:lt eine echte Leistung unc! bedeutet einen \T er
brauch, keinen bloHen Gebraueh. 

Die Kosten del' Gerustungen sind im ~Tesen wenig anders. 
Polzungen, die a1lch meistens auf einen Verhrauch hinauslaufen, berechne 
man wie die Sc:halung als be"ondere Kostentriiger und fiige die Kosten, 
wenn keine eigene Leistung vorgesehen, clen betreffenden Leistungs
kosten als Nebenleistung hinzu. Auch besonclere GeriiHtungen, wie 
Stukkaturgeruste u. dgl., solI man clerart behandeln. GeruHtungen, 
wie AuJ3en- (Haupt-) Gerust, Bautreppen, Abdeekungen usw., die fur 
eine ganze Anzahl yon Arbeiten dienen, bei denen alw die Baudauer 
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mal3geblidl win!, behandelt man aIs Betriebsunkosten Hr. Del' Vorteil 
diesel' KaIkllIations- und Nachrechnungsarten fUr Gertistung und Schalung 
ist del', daB del' Betriebsingeniellr damit inniger befal3t, wiihrend des 
Betriebes mehr besorgt, bei del' Naehkalkulation durch die Hohe 
des Allfwandes betroffen, bei del' Veranschlagung mit Erfahrung 
geriistet j"t. 

\Vieder anelers ist es mit del' 1\1 ase h inenar bei t. Die Bdriebs
kosten del' Bauma8chinen (siehe S. 58) zerfallen in die Kostenbestand
teile r. bis VU.: von diesen Hind die Punkte V., Transport und Montage, 
\'1., Wartnng, Ilnd VII., Betriebsstoffe, Sonder- odeI' Betrie bskosten, 
die Pllnktc 1., Verzimmng des Anlagekapitales, n., Abschreibung, HI., Ver
sicherllng, lInd IV" Lagerhaltung, Gemeinkosten. Da eine Trennung 
nieht gut moglieh iHt, so empfiehlt es sich, wie im Kapitel: "Reehnerisehe 
Ermittlung del' Betriebskosten" (siehe S. 80ff,) dargestellt, die Kosten 
der PferclekraftRtunde fUr jede :'Iaschine zu ermitteln und in del' 
:'Iasehillenkarte (Hiehe S. fi8, (9), zu yermerken. 1\Iit cliesen Kosten hat 
del' Betriebsingenieur in jedem Falle, wo die Masehine verwendet werden 
soIl, zu kalkulieren, schon damit er sieht, ob die ::\Iasehinenarbeit wirt
schaftlicher als Handarbeit ist. Auf die Punkte IV. bis VI. hat sich seine 
:x achrechnung zu erstrecken, wobei aueh die Instandsetzungs- (Reparaturs- ) 
Kosten sowie die Lagerhaltung an del' Baustelle vom Punkt IV. Zll 
bertickHiehtigen Hind. Punkt V., Transport und Montage, kann, wenn 
man will, unter Sonderkosten erscheinen, alle anderen Kostenpunkte 
I. bis VII. werden auf Grund der Erfahrungsdaten in eine Leihge btihr 
pro Tag odeI' \Voehe (einschlieBlich Reparatunerpflichtung) umgerechnet 
und die::le Leihgebiihr entweder beim Kostentriiger als Nebenleistung 
odeI' wie alle anderen ::\1ieten unter die Sonderkosten aufgenommen, 
wobei die Leihdauer gemal3 dem Arbeitsplan yorzusehen ist. Damit sind 
die Kmlten des maschinellen Betriebes tiberhaupt aus den Unkosten 
yerschwunden: Hie erscheinen als Nebenleistungen (siehe S. 239f£.) 
odeI' aIs Sonderkosten. Nur so ist es moglich, den Gesichtspunkten 
Reehnnng ZlI tragen, die geracle hier, wie in obigen Kapiteln dargestellt, 
~o iilwrawl wiehtig sind; sie mtissen de::lhalb in del' Bemessung ihrer 
Hijhe del' Zentralleitung vorbehalten, dem Betriebsingenieur jedoch, 
gesonclert von den anderen Gemeinunkosten, bekanntgegeben werden, 
denn von allen Gemeinkosten sind es allein diese, die del' Betriebsingenieur 
zum groJ3en Teil ermitteln, priifen und beeinflussen kann. 

Die tibrigen allgemeinen Unkosten werden yon der zentralen 
GesehaftRleitllng aus der Buchhaltllng herausgezogen und zumeist 
,'erhaltnismal3ig allf den Umsatz odeI' seltener auf die Jahreslohn
summe als BasiH umgelegt und del' Hundertsatz dem Betriebs
ingenieur Zll Veranschlagungs- und Nachrechnungszwecken bekannt
gegeben. Die NIethoden werden haufig verschleiert und geheimgehalten, 
::lie gehen jeclenfalls tiber den Rahmen clieser Darstellung hinaus. 

Nun noch einige Formeln und Gleiehungen zur Schemati
s ier ung des Ge::lagten: 

lG 
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Gleichung 1. M = Menge der unter einer Einheit zusammengefa13ten 
Leistung (eyentuell einschlie13lich Nebenleistungen) 

2. Eb = Eigenkosten an der Baustelle ftir die Leistungs-
einheit (Einheitskosten) 

3. A = Lohnanteil hieran 
4. B = Baustoffanteil hieran 
:3. Eb=(A+B) 
6. L J.11 . A = Lohnsumme des Baufalles 
7. L J.v[ • B = Baustoffsumme des Baufalles 
8. L M . A + L M . B = L M (A + B) = L 1J!f . E, = 8 

Gesamtlohn- und Materialsumme des Baufalles 
9. Le = Sonderkosten des Baufalles an der Baustcllc 

100·EO 
10. --8- = P = Sonder- (Betriebs-) Kostenzuschlag in 

Prozenten 

11. C = 1~0 (A +B) ~ Sondcrkostenanteil fUr die Leistungs

einheit 

12. 

1:3. 

10~~ P Eb = Ep =~ (A + B + C) = Eigenkosten einschlie13-

lich Sonderkosten ftir die Leistungseinheit 
100+ p . 

100 S=Sp=Gesamtlohn-, MaterIal- und Sonder-

kostensumme an der Baustelle 
14. L 8 p = [- = Gesamtlohn-, Material- und Sonderkosten

summe auf alIen Baustellen zusammen 
15. Z = Summe aller allgemeinen (zentralen) enkm;tcll 

Z 
16. 7J x 100 = r = Unkostenzuschlag in Prozenten 

100 +r 100 + P .. 
17. Er=-ioo-' 100 . Eb = rIchtIger Einheitspreis em-

schlie13lich Sonder- und Unkosten 
18. L (1"[ . Er) = Sr = Richtige Bauaufwandssumme em-

schlie13lich Sonder- und Unkosten 

19. L Sr = (U + Z) !9f~t.!.· U = Gesam tumsa tz einschlie13lich aller 

Sonder- und Unkosten des Unternehmens. 

Die Zeit erscheint in keiner dieser Gleichungen; sie wirkt sich jedoch 
als Bauzeit in den Gleichungen 9 bis 13 implicite aus. In Gleichung l-i 
ist yon den etwa liinger laufenden Bauzeiten ein Gcschiiftsjahr bertick
sichtigt, in den Gleichungen 15, 16 und 19 ebenfalls. Ein Beispiel solI 
die Umwandlungen yon E b, Gleichung 2, in Er, Gleichung 17, zeigen: 
Es sei p, Gleichung 10, = 10, r, Gleichung 16, = 10. Dann ist ausgewertet 

Gleichung 11. C = 11000 (A + B) 

12. 100+10 E =110E =E 100 b , b p 

17. Er = (1,10 x 1,10) E, = 1,21 Eb 
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:\'Ian kann also auch den Aufschlag fUr Sonder- und den fUr Unkosten 
unter einem vornehmen, mit p -1- r Prozent, vermehrt um r Prozent 
von p, d. i. im Beispiel 10 -1- 10 = 20%, vermehrt urn 10% von 10%, 
d. i. urn 0,0100, also insgesamt urn 21 %. 

Risken und Preisbildung 

Nach den obigen Ausfiihrungen sind die Kosten vorzuberechnen; 
,,'enn dic Vorberechnung hicht tichtig ist, so eiltsteht fur die Giiltigkeit 
der Kalkulation eine Gefahr: das Kalkulationsrisiko. Dieses kann 
vierfachc Ursachen haben: 1. Die Leistungen konnten nicht richtig 
erkannt werden; 2. Die Schatzung der Preisanteile war unrichtig; 
a. die Leistungen wurden 11ndere, als vorgeschen war; 4. die Leistungen 
\vurden durch auBcre Einflusse geschmalert. Es ist klar, daB an 1., 
:3. unci 4. den kalkulierenden Unternehmer kein Verschulden trifft; 
kann und will man ihn haftbar machen, so ist dies schuldlose Haft. 
Punkt 2. kann aus zwcifachcn Grunden eintreten. a) Die AufwencIungen 
werden unrichtig geschiitzt; wenn nicht 1. oder 3. vorliegt, ist dies ein 
"Verschulden" des Unternehmers. Nun kann man trotz bestem Wissen 
unci Gewissen bei jeder Schiitzung Fehler bcgehen, deren Folgen man 
als Fehlerrisiko bezeichnet. b) Die Preise wurden unrichtig, wcil 
Baustoffpreise, Frachten, Lohnhohe, soziale Abgaben sich anderten, 
oder wcil U, Gleichung 14, dcr GeRamtumsatz, und damit r, Gleichung 16, 
der L"nkostcnzuschlag, sich iinderten. All dies kann man als Kon
junktllrri;.;iko bezeichnen, und auch dies ist, etwa Gleichung 14 und 16 
teilweise ausgenommen, schuldlose Haft. Unter Punkt 4. fallen Wetter-, 
Frost-, Wasser-, Feuerschaden, aber auch Schaden durch Streik, Arbeits
verweigerung u. dgl. Auch V erluste, die das U nternehmen anderswo 
erlitten hat, Verluste an Forderungen, Anlagewerten usw. kann man als 
auBerbetriebliche Schaden ansehen, die hierher gehoren. Alle diese 
L"mstandc 1. bis 4., zusammeIlgenommen eine Gefahr, konnen durch 
einen lbsikozuschlag zu den Kosten beriicksichtigt werden. Zudem 
wircl del' Verlustgefahr durch Gegenuberstellung eines Gewinnzu
schlages begegnet, woriIl auch der beabsichtigte Zweck der wirtschaft
lichen Tatigkeit, der Erfolg, seinen Ausdruck finden soIl. Die aus diesen 
Uberlegungen entstehenden Funktionen kann man nicht mehr Kosten
berechnung nennen, sondern vielmehr Preis bild ung, weil sie nicht 
blo13 von rechnerischen Ergebnissen, sOIldern auch von anderen, wirt
schaftlichen, sozialen, psychologischen Erwagungen bestimmt werden. 
Gewohnlich werden Gemeinkosten, Risiko uncl Gewinn in einen 
perzentuellen Zuschlag vereinigt und die diesem Zuschlag unterzogenen 
Eigenkosten werden zu Verkaufpreisen. Die Verkaufspreise 
bilden die rechnerische Grundlage jedes Baugeschaftes, 
jedes Bauvertrages. Bauvertrage werden uberall dort notwendig, 
wo Bauarbeiten nicht im Eigenbetriebe durchgefUhrt, sondern an Bau
unternehmer vergeben werden. Dem Bauvertrag ist das nachste 
Kapitel gewiclmet. 

16* 



244 Un BauYE'rtrag 

XI. Der Bauvertrag 
Der Bau- ein Werkvertrag 

Die Gesamtheit der yom Besteller und YOnl Unternehmer ii ber
nommenen gegenseitigen Verpflichtnngen betreffend die Herstellung 
eines Bauwerkes, nennt man den Bauvertrag. Diesel' kann miindlidl, 
in einem Schriftwechsel durch kaufmiinnische KorreHIJondenz od er 
formlich yollzogen werden, jedesmal unter Bcrufung auf Plane, Be
dingungen, Angebote UHW., die mall allgemein die Vertragsgrund
lagen nennt. 

Der Bauvertrag ist in reehtlichem Sinne eill \\'erkn~rtrag, des:-iell 
Kennzeichnung lautet: ,,1-Venn jemand die HerRtellllllg eineH \\'erkes 
gegen Entgelt iibernimmt, entsteht ein Werkyertrag" (§IL31 a.b.G.B.). 
In unserem Falle ist das 1-Verk ein Bauwerk, d. h. eine ,.unbewegliche, 
durch Verwendung Yon Arbeit und .Material in Verhilldung mit dcm 
Erdboden hergestellte Sache". Die Bestimmungen iiber den Werk
vertrag sind enthalten in den §§ 631-(l51 B.G.B. hzw. S~ lHiij-llil 
a.b.G.B. Der Werkyertrag unterscheidet sich yielfach nnd wesentlich 
Yon dem uns bereits bekannten Kauf- und Lieferungsyertrag, S. 217 ff., 
oder von clem Dienstvertrag, S. 42ff. Wiihrend cler Kauf- und Liefer
vertrag ein Hanclelsgeschiift darstellt und dem H.G.B. unterliegt, ist 
dies beim Werkyertrag nicht der Fall und fUr ihn gelten die obigen Be
stimmungen des B.G.B. im besonderen und dessen Be"timmungen 
iiber RecMsgeschafte, Vertrage uncI SchuldverhaltniBse im allgemeinen. 
Damit wircI auch del' 1-Verkvertrag der allgcmein grundlegenden Hechts
norm unterstellt, wonaeh bei seineI' Auslegung nicht an dern huchstablichen 
Sinn zu haften, sondern die Absicht der Parteien zu erforschen unel der 
Vertrag so zu yerstehen ist, wie es del' "Ubung eles redlichen Ver
kehres" entspricht, §§ 133 und 157 B.G.B., § 914 a.b.G.B. Diese 
Vertrage unterliegen somit in der "Form zwingenden Reehtes einer 
jedem Einzelfall auch besonders entsprechenden Beurteilung "nach 
Treu und Glauben", §§ 157, 242 B.G.B. Die Ubung deH redlichen 
Verkehres findet im § 188 B.G.B., § 87n a.b.G.B. lloch einmal Ausdruck, 
indem darin ein Rechtsgeschaft, daR "ge gen die gu te n Si t ten" yerstDDt. 
als nichtig erkliirt wird. Natiirlicherweise ist derjenige, del' bei Erfiillung 
einer ihm obliegenden Verpflichtung die "im Verkehr erforderliche 
Sor gf a It" auDer acht liiDt, verhaftet, dem andern Teile dafiir einzu
stehen, §§ 27(), 271-) B.G.B. SehlieDlich wird im Zweifel grundsatzlich 
angenommen, daD sich der Verpflichtete eher clie geringere aIs die 
schwerere Last auflegen wollte, § 91;3 a.b.G.B., hzw. daD die Leil:ltung 
billigem Ermessen geniige, §§ 314 bis 3H) B.G.B. Alle diese Dinge sind 
hier besonders wichtig, weil die Verbindlichkeit bei einem Werkvertragc 
dahin geht, das versprochene 1-Verk und nichts anderes herzm;tellen, 
Hnd cler Vertrag dieses "Versprechen" moglicbl:lt genau umreiDen soll, 
was eben bei einem Bauwerk besonders schwierig ist. 1-Venn daB 1-Verk 
mit Fehlern behaftet ist, die gegen den Sinn des Vcrtrages ven;toDen, 
';0 konnen sie den Wert oder die Dienlichkeit des VVerkes Z\l Heinem 
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Gebrallch entweder vermindern odeI' gal' allfheben. Bei bloBer Min
derung IlPsteht das Recht des Bestellers auf Beseitigung des MangelR 
innerhaIb zu setzender angemessener Frist odeI' bei Vereinbarung, 
odeI' \Venn die Beseitigung des 1\Iangels unverhaltnismaBige Kosten 
hervorrufen wurde, §§ fi34, 472 B.G.B., § IH\7 a.b.G.B., das Hecht auf 
verhaltnismiif.lige Herabminderung cler Vergiitung. Wenn del' ::Vlangel 
den \Vert odeI' die Tauglichkeit des Werkes aber erheblich vermindert, 
dann tritt das Recht des Bestellers auf W andel ung in Kraft, wonach 
er Hnn Vertrage rucktreten und die Forderung nach Herstellung des 
friihercll Zustandes erheben kann, eine schwerstwiegende Forderung. 
Dazll kommt il1l Falle eines Versehuldens odeI' einer besonders ver
einbarten Gewahrleistung ("groBe Raftllng") etwa noch das Hecht des 
BestelIers auf Schadenersatz wegen Nichterfiillung. Alle diese Rechte 
unterlipgen einer GewahrIeistungs- bzw. Verj iihrungsfrist. Die 
VerpfIichtung zur Hersteilung eines \Cersprochenen \Verkes beinhaltet 
anch cine >;nIche Zllr Hersteilung illllerhalb einer versproehenen Zeit, 
gegen derell Verstof3 die §§ :33H bis 346 B.G.B., § 1336 a.b.G.B., gelten, 
wena del' Vcrpfliehtete in Verzug gerat. Verzug ist versehuldete Ver
z(jgerung. Bei Verzogerung hat del' Besteller das Recht auf Mahnung 
llnd Ansetzung einer angel1lessenen Frist fur Nachholung, bei Verzug 
anch auf vereinbarte Vertragsstrafe odeI' auf Schadenersatz. Bei un
genutzter Nachfrist besteht fUr den Besteller bei ErkIanmg anliiGlich 
del' FriRtsetzung sogar (Ias R ii c ktr it tsre c h t \'orn Vertrage, § 636 B. G.B., 
pin Fall, del' rnit all SCilll'Il Folgcll weit eher aI" die \Vandelung eintreten 
bUlll. wf'shal b man bpi del' Fe"tsf'tzung solcher Fristen besonders vorsiehtig 
sein muH (siehe S. 2;):~). Nach Fertigstellung hat del' Besteller die Pflicht 
del' A bnahme, wobei die Gebrallehsnahl1le die Abnahme ersetzt, und die 
Verpfliehtung zur Entrichtung del' Vergutung. Durch die Abnahme 
iHt del' Unternehmer seineI' Gewiihrleistungspflicht nieht enthoben, 
jedoeh obliegt del' BeweiR cler :\Iiingel dann dem Besteller, § 363 B.G.B. 
Eine Eigenart deH Wprk \'ertrages besteht darin, daB del' Besteller ihn 
\'Ilr Vollendung dC'" \Verkes jederzeit ohne Angabe yon Grilnden kundigen 
kann, § (j4H HoG.B., § 1 HiH a.b.G.B., wenn er nul' den Unternehmer 
im weitesten Umfange RchadIm; halt. Nur wenn del' Kundigllngsgrun(1 
in del' Tatsaehe liegt, daB das \Verk nicht ohne wesentliehe Uber
sehreitung de;.; Am;chlages hergestellt werden kann, steht dem Unter
Ilehmer bloB ein Am;pruch auf die Vergiitung fiir den bereits geleisteten 
TeiI del' Arbeit unci auf ":rsatz dabei etwa noeh nicht hedeekter wirk
lieher Aw,lagen Zll, § (j;'j() B.G.B., § 1170 a.b.G.B. Diesel' Fall hesteht 
jedoch fur den BcsteIIer nur elann, wenn dem Vertrage kein Kosten
anschIag unter ausdriicklicher Gewahrleistllng fur seine Hichtigkeit 
zugrunde liegt, in ()8terreich ferner nul' dann, wenn del' Unternehmer 
die Cnvermeidliehkeit del' wesentliehen Ubersehreitung dem Besteller 
unverzuglich anzeigt (Hiehe S. 236), widrigenfalls er jeden Anspruch 
wegen del' Mehrarbeiten verliert, § 630 B.G.B. Die verwickelten Rechts
beziehungen bei Bestehen eines \Verkvertrages legt J anssen 68) in 
geradezu kIaHRisehen Ausfiihrungen fur das Gebiet des Bauwesens ciaI' 
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(a. a. 0., 8. 310 bis 342). Ihm ist auch zu danken die Btellungnahme gegen 
die Unsitte, den Bauunternehmer mit einer trberfiille van Bedingungen 
bei gleiehzeitiger Zusehiebung aller mogliehen Risken zu knebeln, wohin
gegen del' Besteller mit alleiniger Erfiillung seineI' Zahlungspflieht aller 
Bindungen ledig sein soll. Deshalb ist besonders wiehtig se in Hinweis 
auf die Verpfliehtung des Bestellers, die Vorleistungen rechtzeitig 
zu bewirken, die fiir die reehtzeitige Herstellung des Werkes notig sind, 
z. B. trberweisung van Planen, Angaben, Baugrund, von etwaigen 
Baustoffen odeI' Bauteilen. Geschieht dies nieht, so hat diesmal del' 
Unternehmer die oberwahnten Reehte auf }Iahnung, Kaehfristsetzung. 
Entsehadigung und bei unausgeniitzter Naehfrist auf Vertragsaufhebung 
und entspreehende Vergiitung, § 643 B.G.B., § 1168 a.b.G.B. 

Ein Kapitel, das bei del' Erorterung van Bauvertragen immer wieder 
mit Leidensehaftliehkeit besproehen wird, ist das del' trbersehrei tungen, 
del' Naehtragsforderungen, del' Mehrkosten. DaB ein '¥erkvertrag 
lHogliehkeiten hierzu bietet, liegt in del' Natur del' 8aehe, was seinen 
Ausdruek in den mannigfaehen diesbeziigliehen Gesetzesstellen findet. 
Bezeiehnend fUr den Untersehied zwisehen Werk- und Liefervertragen 
sind die §§ 934 und 935 a.b.G.B. wegen 8ehadloshaltung libel' die 
Halfte, allerdings bloB dispositiv in Geltung stehend, wahrend das 
Handelsgesetzbueh dies bei Liefervertragen grundsatzlich aussehlieBt. 
Und besonders bei Bauwerkvertragen konnen trberschreitungen VOf

kommen, die ein ~Iehrfaehes von del' "trbersehreitung iiber die Halfte" 
betragen. Wenn aueh die Erfassung del' Baukosten van vornherein 
aufs beste abgestellt ist, so ist die Vermeidung von Baukosteniiber
sehreitungen trotzdem leider ein "ideales Postulat". Dieses Problem 
ist genau so alt wie die Bautatigkeit iiberhaupt. Diese Frage gibt eben 
jetzt wieder Teehnikern und Juristen zu schaffen, anlaBlieh des oster
reiehisehen Gesetzes zur \Vohnbauforderung vom 14. Juni 1929. Und 
del' Runderlail des preuBisehen Ministers del' iiffentliehen Arbeiten vom 
16. }Iarz 1909, betreffend Bodenuntersuehungen vor del' Aussehreibung 
del' Erdarbeiten, galt damals sehon del' mogliehen Vermeidung einer be
sanders haufigen und groilen trbersehreitungsmiiglichkeit (siehe S. 2:52). 
Die Frage, die del' Besteller tun muB, ist die, ob die trbersehreitungendureh 
niitzlieheoderdureh unniitze}Iehrar bei tenentstehen. ImersterenFalle 
wird er sie vergiiten und sieh aueh dureh einen Vertragsbuehstaben 
nieht davon abhalten lassen diirfen, will er nicht gegen die guten Bitten 
und gegen den Grundsatz verstoBen, wonaeh niemand dureh eine wirk
lie he Leistung eines andern sieh bereichern darf, § 812 B.G.B. Seine 
zweite Frage wird dann sein, ob sie vermeidbaI' odeI' unvermeidbar 
waren. Identiseh in mane hen Fallen, wenn aueh nieht immer, mit del' 
Beantwortung diesel' Frage ist die dritte, ob versehuldet odeI' unver
sehuldet. Und nun kommt zu alIen diesen Fragen noeh die: van wem 
versehuldet? Hier tritt namlieh eine ganz besondere Eigenart der 
Bauvertriige zutage, deren Ausfiihrung auf Grund yon Angaben einer 
Bauleitung und unter deren Beaufsiehtigung und stetiger EinfluBnahme 
gesehieht, so daB haufig del' geradezu groteske Fall entsteht, daB dem 
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Unternehmer trotzdem die Verantwortung .einfach fUr alles nicht bloB 
zugetraut, sondern vielmehr zugemutet wird (siehe S. 261). Eine Gegen
iiberstelIung der Lieferungsvertriige der Industrie und der Bauvertrage 
zeigt, "daB letztere der Auffassung des sonstigen Geschafts
verkehres direkt widersprechen" (Janssen, a. a. 0., S. 339). 
Dadurch ist der Unternchmer genotigt, auf "Gliick bei der Ausfiihrung" 
zu hoffen, und, falls dies ausbleibt, Anspriiche zu stellen, die schwer 
iiberpriifbar und deshalb ofters zu hohe sind. "Daher miissen alIe nicht 
iibersehbaren Risken aus den Vertriigen wegbleiben. Dem Unternehmer 
ist besonders kcin Risiko zuzumuten, das del' Besteller selbst nicht iiber
nehmen kann, obwohl er genauer und liinger iiber die Grundlagen del' 
auszufiihrenden Arbeit unterrichtet ist. Auf jeden Fall miissen die Ver
triige zwischen Bestellern und U nternehmern be i d e P a l' t e i en a Is 
gleichberechtigte VertragsschlieBende bewerten und erkennen 
Jassen. Dann wird auch eine glatte Abwicklung del' Vertrage moglich 
werdcn und Schiedsgerichtentscheidungen, die natiirlich auch 
clann nicht ausbleiben werclen, werden clann nicht me hI' einseitig 
zuungunsten des Bestellers ausfallen, und letzten Endes wird 
cler Auftraggeber billiger bauen, als cs bei den bisherigen 
Vertriigen del' Fall war"*) (Janssen, a. a. 0., S. 340). Es ist 
interessant zu erwiihnen, daB man anliil3lich der Gesetzwerdung des 
osterreichischen WohnbauforderungsgeRetzes im beziiglichen Ministerium 
folgende Baukosteniiberschreitungen als moglich ansieht: 

A. V erm ei d li c he: 1. Unrichtige odeI' unvolIstandige Unterlagen 
fiir die Vergebung del' Bauarbeiten, insbesondere in Hinsicht auf Neben
leistungen; 2. nachtragliche Anordnungen del' Bauleitung wahrend 
del' Bauausfiihrung; 3. eine unbillige Art del' Arbeitsvergebung. 

B. Unvermeidliche: 1. Ungiinstige Bodenbeschaffenheit; 2. An
ordnungen del' Baubehorden; 3. Lohn- und )Iaterialpreissteigerungen; 
4. Zufall unci hohere Gewalt. DaB die Punkte A 1. bis 3. durch )laBnahmen 
der Bault'itung und nicht der Unternehmung vermieden werden konnen, 
ist eine klare und logischc Erkenntnis. Nicht immer aber war es so. 
Das Verdingungswesen vergangener Zeiten war krank und fauI69 ). Das 
Jahrzehnt nach dem Kriegc hat mit seinenNoten, besonders ab er mit 
seinen Inflatiom;folgen, alle beteiligte Kreise die Schaden auf diesem 
Gebiete nachdriicklichst verspiiren lassen und aIs FoJge hiervon Wandel 
geschafft. Schon im Herbst 1926 wurde die Verdingungsordnung 
fiir Bauleistungen, YOB, veroffentlicht, die, in Gemeinschaftsarbeit 
yon Bestellern und Unternehmern entstanden, die Rechte und Pflichten 
beider Vertragsteile als gleichberechtigte Partner klar und eindeutig 
festlegen und die Grundlage liefern solI, was nach Ansicht der Fachkreise 
und bei Achtung von Treu und Glauben Reehtens sein solI. Der Rhci
nisch-westfiilische Baugewerbeverband konnte bei der beziiglichcn 
Aussprache im Marz 1929 auf fast dreijahrige Erfahrung mit der YOB 

*) lm Original steht statt "Besteller" ~ "Behorde". Die Sperrungcn 
sind von mir. 
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zuriickblicken 70). Hierbei wurde von aHen Seiten der groDe Erfolg der 
VOB festgestellt, ihre Anwendung nicht bloB bei Beharden, cwndern 
auch bei Privatbetrieben in immer wachsendem MaDe begriiDt, ihre 
Ausgestaltung dureh einen VerdingungsausschuB fur richtig crachtet, 
und gewissc geringfiigige Anderungen gefordert. So besitzen wir heute 
in der YOB endlieh cinen in stetigem Ausbau glticklich begriffenen 
Vcrsueh, N ormen fur das Verdingllngswesen zu sehaffen. 

Allgemeine Vertragsbedingungen 
Die "Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Aus

fuhrung von Bauleistllngen, DIN Hl61, anfgestellt vom Beichs
verdingungsaussehuL3, .:\Iai 1926 *), bietcn urn 'venige Pfennige aUe" 
Hierhergeharige. In Osterreieh arbeitet ein groBer Bauverdingungs
aussehuB seit Jahren daran, in bewuBter Anlehmmg an die VOR-="Iormen 
fur die etwas andercn Verhaltnisse in (:)sterrcieh zu "chaffun, eine ,-\rbeit, 
die derzeit leider nur bis zu einem Entwurf gediehen iNt**). 

In den §§ 4 bis 18 der DIN 1961 bz,v. deH ONOIDI-Entwurfes 
finden sich fa;;t aHe Rechtsfragen, die oben allgemein ge;;childert wurden, 
unter Beaehtung der positiven und dispositiven Bestimmungen des 
Burgerlichen Gesetzbuehes geregelt. § 1 stellt "Art unci Ul1lfang 
der Leistung", § 2 die "Vergutung" fest. Hierzll ,,011 folgendes 
gpsagt werden. 

Arten der Vergiitung 
Die Vergutung erfolgt in der weitaus ubcnvicgenden :"Ilehrzahl 

nach Einheitspreisen und nach dem AmnnaD del' wirklich aUB
gefuhrten LeiHtungen. Dies ist die beste und gerechteste Art dcr Ver
gutung, die dem alten Zunftspruehe: "Was es wiegt, das soU es haben'·' 
gereeht wird. Sind die zu leistenden :\Iengen genau ermittelt, so kann 
die Vergiitung in Form einer Banschsumme, Pau;;ehalsllmme, 
erfolgen, wobci die Erwahnllng deR KostenanschlageH im Vertrage dip 
Heehblwirkung hat, daB alle in ihm nicht enthaltenen oder die :\Iengp 
ubersteigenden odeI' sole he Arbeiten, die nach der Verkchrssitte nicht 
ohne besondere Vergutung auszufuhren sind, neben der bedungenPll 
Banschsumme vergutet werden mussen. Solche Bauschvertrage, etwa 
mit besondpren FundierungsprpiHen unter einer gewissen Fundarrwnt
tiefe, sind z. B. im Hochbau, ,vie beim Baue gleichartiger f-liedlullgs
hauser, recht praktisch. Eine andere Sacho ist del' "fostc 1'rei,,··. E,.; 
kann 7,. B. vereinbart werden, daD die Einheitspreisp 7,war "feHte·' Hind, 
ohne daB jedoch in Hinsicht auf die Mengen odeI' die eben erwahnten 
:\Iehr- odeI' Nebenleistungen die Abrechnungs'iumme bzw. die auf den 
KostenanHchlag abgestutzte Bauschsumme fest iHt. SoH die Kosten
ansehlag8- odeI' die BauRchsumme fest sein, dann muB eine Gewiihr 
fHr den Preis ubernommen worden soin. DeHhalb heiBt es ja anch 

*) Zu heziehen siehe AUIllerkung ~. 210. 
**) ZIl heziehpll siehe Alllllel'kung S. 210. 



ArtPll del' \' crgiitung 24!l 

im § 1170 im Gegensatz zu § 1170a a.b.G.B. (siehe S. 24:5): "lHt dem 
Vert rage ein Voransehlag unter ausdriieklieher Gewiihrlei"tung 
seineI' Riehtigkeit zugrunde gelegt, so kann del' Unternehmer aueh 
bei unvorhergesehener Gro13e odeI' Kostspieligkeit del' veransehlagten 
Arbeit keine Erhcihung des EntgelteH fordern." Die Sehlu13summe eines 
soIehen Kostenansehlages wird dadureh zu einer llnerhohbaren, festen 
Bausehsumme unll unterseheidet sieh reehtlieh nieht yam Kaufpreise 
eines Licferungsvertrages. Ein gewisc:enhafter Unternehmer wirel an
gesiehts del' unbegrellzten l\liigliehkeiten eines Bauwerkvertrages nieht 
einen Preis yom Charakter eines Lieferpreises annehmen. 

Da del' Einheitspreis nieht bloB eine Funktion von J1, A und B 
(siehe ~. 242) del' Gleiehung t\ ist, sondern in ihm aueh (', L C, Rp, C 
naeh den Gleiehungen 9 bis 19 enthalten sind, )lomente, die nieht aIlein 
proportional den Leistungsmengen, sOlldern a11eh gemiiB del' Zeit sieh 
bestimmpn, HO kalln die Giiltigkeit eines Einheitspreises nieht fUr un
begrenzte }lengen gelten, Honelern nul' flir 1\1ehr- und .\Iinder
leistungen innerhalb gewiHser Grenzen, in del' DIN .ie 10, 
im O~ORl\T-Entwurfe je 20% des l:"mfanges einer unter einem Einheits
preis zusammengcfaBten Leistung. 

Eine wesentlieh andere Art del' Vergiitung stellen die S tun den
Iohnarbeiten dar, Hegiearbeiten, da bei ihnen nieht clie l\Ienge 
del' bewirkten Leistung, Rondern die l\\enge des Aufwandes an Lohn 
unci an Baustoffen yergiitet \vird. Die Stundenlolmarbeiten Hind, wenn 
aneh nieht in dem J\lark wie die tbersehreitungen unci die }[ehr- oeler 
)[il1dcrarbeitcn, ein ~chmerzem;kind del' Bauvertrage und im § 15 del' 
DIK ist ihnell ein sehr breiter Haum gewidmet. Da ela"l Leistungsprinzip, 
das die Unternehmer van del' Arbeitersehaft mit Reeht forderll, hier 
ausgesehaltet iRt, so sollten die Regiearbeiten nul' ill ganz gewissen Fallen 
zur Anwendung kommen, und zwar 1., wenn man die J\lengen del' 
Leistung nieht vorherKehen, nieht odeI' nul' mit gro13em Aufwande messen 
kann, 2. we!ln man die Art del' Leistung nieht vorhersehen und deshalb 
den EinheitspreiH nieht riehtig sehatzen kann. Beide Kriterien treffen 
z. B. bei Erdarbeiterll in del' Beseitigllng von Steiu- un(1 FeIsein
lagen unc! bci del' vVasHerhaltung zu. Solehe Arbeiten, aber aueh 
maneh andere ahnliehe, solltc man grunelsatzlieh nul' im Regiewege 
herstellen, del' die einzig gereehte Art hierfiir bietet, und bei Anwendung 
maschinelIer H ilh;mitteI, wie l\Iotoren, Kompressoren, Bohrhiimmer, 
PUlllpen, nieht einmaI den bei Regiearbeiten hiiufigen Einwand cinCH 
geringcren Nutzeffektes zlIliiBt. Regiearbeiten werden in derFmm 
vergiitet, daB zu A und zu BodeI' seltener Zll (A -rB) das p (Gleiehnng 10), 
unci das r del' Gleidmng 16 ill Form eines prozentuellen Zusehlagefl 
-- Regieprozente - gefUgt wird. Rei Lohnzuschlagen teilt man die 
Regieprozente hiiufig in den Zusehlag fUr die Sozialfiirsorgc, 14 bis 17 %, 
uncI in den KOnstigen Zm:ehlag, del' van 15 bis 315 % je nach l:"mstanden 
sehwankt. Wenn die Kostenveransehlagung dureh unbekannte odeI' 
wechselnde Verhiiltnisse unmoglieh ist, mu13 man Zll ganzen Regie
hallvertragen greifen. Die ebenso sinnreiehen wie verwiekelten 
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Kolonial- und die Inflationsvertriige haben fur uns jetzt und in 
absehbarer Zeit nur historisches Interesse. 

Wieder etwas anderes ist das Bauen im Eigenbetriebe, ein 
Regiebausystem im engeren Sinne. Hier baut cin Bctrieb fur scinen 
Bedarf ohne gewerblichen Zweck, wenn anch natiirlich bei Wahrung 
del' bezuglichen gesetzlichen Bestimmungen, die in Osterreich mit dem 
Konzessionszwang vie I weiter reichen aIs in Dcutschlann. Dabci sollen 
nur die Funktionen del' Gleichungen Ibis] fI, S. 242, Berucksichtigung 
finden, andere preisbildende Einflusse sollen angeblich ausgeschaltet 
sein. Die darin zutage tretende marxistische Tendenz bchauptet besonders, 
daB die Ersparnis des Unternehmergewinnes volkswirtschaftlich gunstig 
sei. Nun ist del' nach Abzug aller Steuern vcrbleibende Gewinn heute 
nul' mchr ein ganz unwesentlicher Hundertsatz von C, und p und r 
konnen durch vel'schiedene Umstande so giinstig beeinfluf3t werden, 
daB sie einen solchen kIeinen Gewinnzusehlag leicht ausgleichen. Dies 
wird namentlich bei GroBbauten llnd bei GroBfirmen mit GroBinventar 
leicht del' Fall sein. Neben und ubel' diescn sachlichen l\lomenten stchen 
aber die psychoIogischen, "denn VerwaItungsgrundsiitzc und kauf
miinnischer Geist sind ganz andersartige Dinge, die sich schwer ver
einigen lassen" (Janssen, a. a. 0., S. 277). Wir sehen die EntwiekIung 
diesel' Dingc in Sowjetrul3laml, dem Lande ohne Nutzeffekt. Anderseits 
hat man in Amerika im Zuge del' groBen Hooversehen Rationalisierung 
die Abweiehung in den einzeIncn Betrieben untersucht und fand das Ver
haltnis del' Leistung des besten zu jener des durchsehnittlichen Betriehes 
im Bauwesen wie 1,5: 1*). Man kann darans mit Gewi13heit schlieDen, 
daD Betriebe ohne den Ansporn del' Wirtschaftlichkeit unbcdingt mehr 
Zll del' unteren Grenze neigen, wiihrend die Gemeinwirtsehaft durch 
den unwesentlichen Unternehmergewinn nieht geschmalert wird von 
Unternehmungen, die im Wettbewerbskampfe stehen. Arbeiten, die 
nieht viel Bauinventar erheisehen, sehwer schiitzbar odeI' meBbar odeI' 
ziemlich gIeichartig sind und die neben Tiitigkeit auch stete Bereitschaft 
fordern, wie Erhaltungsarbeiten bei Bahnen, Gas-, Wasser-, Elcktrizitiits
Verteilungsnetzen, werden jedoeh gewohnlich mit Vorteil im Eigenbetriebe 
durchgefuhrt werden konnen. 

Allgemeine Bestimmungen fUr die Vergebung 
von Bauleistungen 

Die DIN 1960 handelt von den "Allgemeinen Bestimmungen 
fur die Verge bung von Bauleistungen". Sic zerfalIen in folgende 
funf AbEchnitte: I. Allgemeines. H. Unterlagen del' Vcrgebung. Ill. Die 
Aussehreibung. IV. Das Angebot. V. Zuschlag und Vertrag. 

Allgemeines. DIN 1960. §§ 1--8 
AIs Grundsatz del' Vergebung, Verdingung, wird ein lanterer \N ctt

be wer b zwisehcn faehkundigen und leistungsfahigen Bewerbern auf-

*) Siehc S. 3 und AnIllcrkung 8 ). 
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gestellt. In ()sterreich kommen hierfur nur Bewerber mit der Befugnis 
eines Zivilingenieurs oder solche mit der Konzession eines Baumeisters 
in Betracht. Fur die Arten der Vergebung, d. i. die i:iffentliche oder 
die beschra nkte A usschrei bung, die freihandige Verge bung, 
bzw. eine Verge bung nach Loscn oder eine gemeinsame Verge bung, 
sowie eine solche an einen Generalunternehmer, werden regelnde 
GesichtRpunkte angegeben. Von den Vergebungsarten, und zwar nach 
Einheitspreisen, zu einer Bauschsumme oder nach Selbstkosten, 
Hegiearbeiten, wird als Regel jene der Verge bung nach Einheitspreisen 
fUr technisc:h und wirtsc:haftlic:h einheitlic:he Teilleistungen angefuhrL 
deren ;\Ienge vom Auftraggeber anzugeben ist. L'ncl zwar 
soUen die Einheitspreise ange boten werden, Preisange botsver
fahren, wahrend das veraltete Auf- und Abgebotsverfahren auf 
vom Auftraggeber bestimmte oder gar ein fur aUemal festgesetzte Preise 
(Preistarife) wegen cler damit wrhundenen MiBstande vermieden 
werdell solI. 

Unterlagen der Vergebung. DIN 1960, §§ 9-16 
Es ist klar, daB ein Grundsatz von ungemeiner Wic:htigkeit der ist, 

wonac:h die gc:forderte Leistung eindeutig und so ersc:hopfend zu 
besc:hreiben ist, daB alle Bewerber sie im gleic:hen Sinne verstehen mussen 
und ihre Preise sicher und ohne umfangreic:he Vorarbeiten berechnen 
konnen. Dem Unternehmer soll kein ungewohnliches Wagnis auf
gebiirdet werden fUr UmRtande oder Ereignissc, auf die er keinen EinfluB 
hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nic:ht im vorans 
schiitzen kann. Das heiBt, daB die am Schlusse des Kapitels uber die 
Veram:c:hlagung, S. 243, angefUhrten Forderungen nach moglic:hster 
Eim;c:hrankung des Kalkulationsrisikos zur Tat werden soUen. 

Die Beschreibung der Leistung geschieht zweckmaBig in Form eines 
Leistungsverzeichnisses. Dm eine einwandfreie Preisermittlung zu 
errniiglichen und die vergleichende Prufung der Angebotc zu erleichtern, 
iRt die Leistung derart zu zerlegen, daB unter einer Ordnungszahl (Position) 
nur ;.;olche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer technischen 
Beschaffenhcit und fur die Preisbildung als in sich gleichartig anzllsehen 
sind. Die Zusammenfassung ungleichartiger Leistungen unter einer 
Ordnungszahl (Sammelposition) ist nur zulassig, wenn cine Teilleistung 
gegenilber einer anderen fUr die Bildung eines Durchschnittspreises ohne 
nennem;werten EinfluB ist. Damit fallen z. B. die beruchtigten Sammel
posten bei den Erdarbeiten, die am Ende ihres Textes gewi:ihnlich 
iiuBerlich unscheinbare Anhangsel hatten, wie: "einschlie13lich etwa 
erforderlicher Polzung aUer Art, einschlie13lich etwa erforderlicher Be
seitigung von Findlingen oder Felsstucken und einschlie13lich ctwa 
erforderlicher Wasserhaltung". Das waren "Nebenleistungen"*), die 
den "Einheitsprcis fur Erdaushub" auf das Zehnfache zu steigern imstande 
warcn, ohne daB man sie auch bloB einigermaBen schatzen und noch 

*) Siehe S. 239. 
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weniger beeinflussen konnte. Auf diesem Gebiete am wichtigHten ist 
auch die Regel, alle Umstande anzugeben, die die Preisrechnung 
beeinflllssen; wiihrend man verhaltnisrna8ig wenig weHentliche em
stande, wie AnschIuBgleise, benutzbare WasHerstellen odeI' Strornanschhisse. 
anfuhrte, waren bis in die jungste Zeit Angaben uber Boden- und 
\Va8serverhaltnisse, vielleieht eben wegen ihrer Hehwerwiegenden 
Bedeutllng, auBerst selten, da man entweder Probebohrungen Hieh ersparte 
odeI' gal' Erfahrungen bei einer in del' Niihe bcfindliehen Brunnengrabung 
versehwieg, urn mit einer unerfullbaren Bedingllng: "del' Unternehmer 
hat ausdrueklieh zu erkliiren, daB er sieh GewiBheit uber (lie anzufahrenden 
Bodenarten versehafft hat, sonaeh sein Angebot unter alIPn Urw,tandcn 
gilt, usw." eine "Bedingnis" zu erstellen, die im I~rnstfalle VOI" eine/Yl 
Sehieds- odeI' ordentlichen Hiehter immer wieder aIs das be- uml verurteilt 
wurde, was sie war: ab unsittlieh! Deshalb ist cs be[mnden; Zll begrunen, 
clan dureh die Erliisse des preunisehen Arbeitsministers yom Hi. }liirz IDOfl, 
10. ~rai 1910 und 10. l1'ebruar 1920 71 ) die Sehnffllng <1l1sl"eic-hender l~nt("r
lagen in Form von Bodenuntersuehungen gerade hir die Kostcnberechllllng 
von Erdarbeiten angeordnet werden, damit Auftraggeber und -nehmer 
sich ein riehtiges Bild von den zn erwartenden Leistungen machen k()nnen 
und damuH entstehende Streitigkeiten vermieden wcrden. Alle diese 
Dinge fallen nnter die infolge del' Aufkliirungspflicht deH Bestellers 
nm ihm beizllstellenden Vorleistungen (siehe S. 212, 246). CbeI' 
cliese llnd damit im Zusammenhange f-itehende ReehtHfragen verbreitet 
"ieh ausgezeiehnet JansHen (a. a. 0., "iche S. 2(W his 2/fi und S. :32;") his 
:};30). Er beruft dabei (13. 2(j()) eille Entscheidung de" Kammcrgerichtes. 
nach welcher del' Auftmgsnehmer Anspruch auf die Auskllllft"erteihlllg 
und besonders dort hat, wo er del' :N"atur der Saehe nach Hchleehter 
unterriehtet sein mu13 als sein Vertragsgegner 72). .Janssen verlangt 
auch (a. a. 0., S. 203) den Bruch mit dem am; rein formalen Rechts
begriffen entstandenen Grundsatz, daB uur 801che Leistungen ab Leif-itungH
einheiten vorgesehen werden, die in da" Eigentum des BeRtellers ii 1w1"
gehen. Damit werden eine l{eihe von Nebermrbeiten zu hesonders ab
gegoltenen Leistungen, \Vie Vorhalten gewiHser Betriebo-i111ittel, Cmzaullllllg 
del' Baustelle, Bewaehung, \Yasi-lerhaltung unel noeh vieles anclere. 
Leistnngen, Kebenlei8tungen und \VagnisRe, Rii-lken, sollen 
mi:igl i chst gesondert werden, damit einerseits del' Ullternehmer richtig 
kalkulieren, anderseits del' Besteller den Km;tenansehlag richtig beurteilell 
ki:inne. Die Aussehreibungsunterlagen haben deshalb aueh einheitlich 
auf dell "Technisehell Vorsehriften fur Baulei8tllngen·', 1>£2'\ Xl". HW2 his 
I HS;-i*) als Bestandteil zu fuBen. 

Technische V orschriften fUr Bauleistungen 

Die "Teehnisehen Vorsehriften fUr Bauleistullgen" zer
fallen in solche libel' Erdarbeiten, }laurerarbeiten, Putz- lInd Stuck-

*) Heuth-Yerlag, Berlin, :::l 14 (aueh zu~a\lllll(,Jl in Tasdtenbudlforlll). 
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arbeiten, Bcton- tmd Eisenbetonarbeiten, Handwerkcrarbeiten llBW . 

.Jedc cliesPl' ~ormen zerfiillt grundsiitzlich in yier Teilc: 
it) Bcsehaffenheit bzw. Baustoffe; 
b) Allsfuhrung, worin die wesentlichen Bedingungen fur die Aus

fiihrungen geregelt werdcn; 
c) Nebenlcistungen, d. h. die Festsetzllng 801cher Leistungen, die 

ohne bcsondere Entschiidigung durch die Preise des Angebotes selbst 
a bgegolten werdcn; 

cl) AufmaB llnd Abrcchnung unter bestimmten Regeln, die anch 
fiir die V cranschlagung eine einheitliche Grundlage bieten sollen. 

Die Zuyer:sicht, daB cs angesichts der Gemeinschaftsarbeit zwischen 
\-ertretern der Auftraggeber und -nehmer und bei strenger Saehliehkeit 
wohl m(iglic:h ist, die yersc:hiedenen I nteressen auszugleichen llnd fur 
das gauze Reic:hsgebict cinheitliche Riehtlinicll zu finden, hat Hic:h 
nach den hisherigen Erfahrungcn ab wohlbegrundet herausgcstellt. Au£ 
(if1llld dicser dClltschen ErfahI'llngen hat del' ()sterreichische Verdingungs
ausschuf3 von HallS aus auch die Einbeziehung moglichst vieler Auf
traggeber vorgesehcn und es ist auch hier damit zu rechnen, daB die 
hoffentlich bald abgeschlossene Arbeit Gemeingut aUer bauenden Kreise 
werden wird. 

Del' § 10 del' DIN 1960 bringt den Hinweis anf diese DIN 1962 bis 
197;") sowie auf die bereits behandelte Din 1961 und bestimmt, daB die 
besonderen V ertrags bedingungcn, sowei t im Einze lfalle erfonler lich, 
Bestimmungen tiber verschiedene Punktc enthaltcn solIcn, die in den 
§§ II hi:; lU angcflihrt sind. 

Ausfiihrungsfristen. Zeitenplan 
Del' § 11, Ausfuhrungsfristen, besagt, daB diese lintel' Beruck

sichtigung del' .JahreRzeit, del' ArbeitsverhiHtnisse und etwaiger besonderpr 
Schwierigkeiten del' Leistung ausrcichend Zll bemessen sind. Bci langen 
Baufl'istell, wo man Gelegenheit zllr Nachholllng begangener Versiium
nisse odeI' tmn'rschuldeter VeI'zi:igeI'llngen hat, kann man einpn Bau
teI'min nach :'IIonaten, nach .Jahren odeI' mit eincm gewi8sen FiilIigkeits
datum vereinbaren. Hierhei muB Riicksicht genommen werden auf 
die Sonn- und die gesetzlichen, kirchlichen und kolIektivyeI'tragsmiiBigen 
Feicrtage und im Bauwesen auch auf die aus klimatischen Grunden 
"ieh ergehenden Feiertage bei Regen, Frost, Sturm u. dgI. Es verbleiben 
;;oriach I'und 2;;0 Arheitstage im .Jahr odeI' monatlich 23 Arbeitstage 
wiihrend des SommcI's, monatlich 19 wahrend des Winterhalbjahres. 
}Ianchmal rechllet man die Monate Dezember, .Janner und .Februar 
uberhallpt mit NuUllnd die librigen n Monate mit 2:3, sonach 207 Arbeit,;
tagen, so daB man die 3 ",rintermonate ersten Hanges mit je etwa 
He Arbcitstagen, zusammen 42 AI'beitstage als Reserve hat. Derlei 
l~nterscheidllngen in del' Eignung del' Kalendermonate zu Baumonaten 
sind auc:h bci liingeren Baufristen betrcffend del' Einschaltllng yon 
Zwischenterminen fur gewisse zu eI'reichende Leistungen nicht zu liber-
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sehen. .Fur Banleistungen, die kurzere .Fristen benotigen, tut man am 
besten, den Bautermin nach Arbeitstagen anzugeben. 
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Die Aufstellung eines Bautermins und etwaiger Zwischcntermine 
ist fur den Besteller van verschiedenen Gesichtspunkten aus wichtig, 
Nach wichtiger aber ist sie fUr den Auftragnehmer, der demgemiiB sein 
Ballpragramm, seinen Arbeits. und Zeitenplan verfassen muD . 
. Man unterscheidet in einem Baupragramm drei Hauptabschnitte: 1. Bau-
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stelleneinrichtnng, 2. Ausfuhrung der Bauarbeiten, 3. Baustellen
abriiumung. .Fur die Aufstellung von Zeitenpliinen bedient man sich 
der Diagrammform, indem man auf der Abszissenachse die Arbeits
tage, auf der Ordinatenachse die Leistungen auftriigt. Die richtige 
Aufeinanderfolge unter Bedachtnahme auf technische und Liefer
erfordernisse an Baustoffen sowie Bedarf an Arbeitern und Maschinen 
ist das wesentliche eines solchen Zeitenplanes. In ihm kann man sich 
die notigen Eintragungen uber den voraussichtlichen Bedarf und mit 
anderer Farbe jene uber den wirklichen Bedarf und die wirklichen 
Leistungen eintragen. Ein derartiger einfacher Terminplan ist in der 
Beilage zur Darstellung gebracht, und zwar fUr einen Druckwasserstollen 
(Abb. H9). Prof. Dr. Gropius berichtet in seine m Vortrage "Erfolg der 
Baubetriebsorganisation in Amerika" im April 1929 7J), daB dort ebenso, 
wie man die technischen Pliine vor Baubeginn ausarbeitet, auch die 
notigen Diagramme und Zeitenpliine vorliegen und verbindliche Be
standteile des Kostenvoranschlages darstellen. Dies ist einerseits eine 
Folge der amerikanischen Absicht nach moglichster Bauzeitverkurzung, 
anderseits ein Mittel fur die Organisation des Baubetriebes. Die Unter
nehmer stellen hochbezahlte, mit keiner anderen Tiitigkeit belastete 
Kriifte ein, die damit betraut sind, die zum angeforderten Termin notige 
Lieferung der Bauteile und Baustoffe in den Erzeugungsstiitten und 
auf den Frachtwegen zu betreiben (Expediators = "Weiterbringer"), 
andere, die an der Baustelle fUr die Durchfuhrung der planmiiBig auf
gestellten Zeiten zu sorgen haben (Timekeeper = "Zeitwahrer"). Hierin 
zeigt si ch der au;.;gepriigte Binn des Amerikaners fUr den \Vert der Zeit. 
Auch yorzusehende oder im FalIe von Verzogerungen nachtriiglich 
einzusetzende BeschleunigungsmaBnahmen wirken sich bildlich 
im Zeitenplane aus. Diese gehorchen allerdings nicht der einfachen 
Regeldetri: Wenn 3 },Iaurer 8 Stunden brauchen, so brauchen 64 }Iaurer 
bloB 1 Stunde und 2i36 }Iaurer % Stunde, oft sind sie in der Form von 
tTberstunden unwirtschaftlich. Hingegen ist der Einsatz von rcgel
miiJ3iger Zwei- oder Dreischichtenarbeit, der Einsatz von Maschinen, 
eine Verschiebung in der Verzahnung der Aufeinanderfolge der einzelnen 
Leistungen u. a. m., Mittcl, die Bauzeit zu verkurzen. 

Die §§ 12 bis 16 enthalten Angaben uber Vertragsstrafen 
(Ponalien) und Beschleunigungsvergutungen (Priimien), Gewiihr
und Sicherheitsleistungen, Streitigkeiten und Preisiinderungen bei 
Preisschwankungcn. 

Die Ausschreibung. DIN 1960, §§ 17 bis 21 

Fur die Z e i t de r A u s s c h rei bun g wird festgesetzt, daB der Auftrag
geber erst dann ausschreiben solI, wenn alIe AusschreibungsunterIagen 
fertiggestellt sind und wenn mit der Ausfuhrung innerhalb der angegebenen 
Fristen wirklich begonnen werden kann. Ausschreibungen, die bloB 
fur einseitige Belange des Ausschreibenden, Ertragsberechnung u. dgI. 
dienen soIlen, sind nicht zuliissig bzw. sie sind zu verguten. 
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Die Bekanntgabe del' Aussehreibung gesehieht im Falle offentlieher 
Aussehreibungen dureh Amts-, Tagesbliitter odeI' Fachzeitungen, im 
Falle beschrankter Ausschreibungen mit besonderer Auffonlerung. ,)ede' 
solche Ausschreibung soil alle Angaben enthalten, die fur den EntschluG 
zum Eintritt in den Wettbewerb wichtig sind. Wichtige Aufkliirungen 
uber die geforderte Leistung odeI' die Grundlagen del' Preisberechnnng, 
die' einem Bewerber gegeben werden, Rind gleicherweise aueh den 
anderen mitzuteilen. 

Fur die Bearbeitung del' Angebote ist eine allRreichende Ange
botsfrist vonmsehen. 

Die Zuseh lagsfrist soIl moglichst begrenzt werden; in del' Regel 
soli del' ZURchlag innerhalb von 2 Wochen nach AngebotserCiffnllllg 
erteilt werden. 

Das Angebot. DIN 1960, §§ 22 bis 28 
Das annehmbarste Angebot 

Del' Inhalt des Angebotes soil die Preisc und die in del' Aus
schreibung geforderten Erkliirungen enthalten. Anderungen an den 
Eintragungen des Bieters milssen zweifelsfrei sein. In den Ausschreibllngs
nnterlagen sind Zusiitze nieht statthaft. Dies ist eine KotwendigkeiL 
wenn del' Auftraggeber vCillig gleiehartige Anbote erhalten und sich 
danach einen richtigen Yergleich bilden konnen soil. Da jedoch Ab
anderungsvorsehlage odeI' Kebenangebote, Varianten, Alternativen, im 
Zuge wirtschaftlichen vVetthewerbes nicht aURgeschlossen werden durfen. 
so soU ihre Einbringung auf besonderer Anlage geKtattet Kein. 

Die ()ffnung del' Angebote findet zum Eroffnungstermin statt, 
bei dem die Bieter und etwa BevoUmiichtigte del' Berufsvertretungen 
zugegen sein durfen. Dies ist eine biUige Regel, weil die Kenntnis del' 
Ergebnisse eines Wettbewerbverfahrens fur die Bieter wesentlich unci 
fur jene, die die Arbeit nieht erstehen, eine geringe Vergutung fiir ihre 
gehabte iVliihewa!tung ist. Die §§ 24 und 25 handeln uber die Priifllng 
del' Angebote und iiber die Verhandlungen mit Bietern. 

Das fur den Zusehlag Zll wahlende Ange bot. § 26. Damit 
winl ein Kapitel betreten, das fur Auftraggeber und Auftragnehmer, 
fiir das Baugewerbe im besonderen und fur die Volkswirtsehaft im all
gemeinen von hochster Wiehtigkeit ist. Die DIN sagt hieruber: "Es 
"ind nul' solehe Bieter zu berueksichtigen, die hir die Erhillung del' 
vertraglichen Verpflichtllngen die notwendige Sicherheit bieten, ins
besondere die, die flir eine sachgema13e unrl rechtzeitige Ausfiihrung 
die erforderliche Erfahrung, Saehkenntnis unci LeiHtungsfiihigkeit be
sitzen, die Leistung im eigenen Betrieb ausflihren konnen und uber 
die notwendigen Mittel verfugen. 

Del' Zusehlag ist nicht an die niedrigste Geldforderung gebunden. 
Angebote, deren Preise in offenbarem 1IiGverhiiltnis zur Leistung stehen, 
Hollen allsgeschlossen unrl nul' solche Angebote beriicksichtigt werelen, 
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deren Preise lwi einwandfreier Ausfuhrung fur den Bieter auskommlich 
erscheincll. Unter den hiernach verbleibenden Angeboten solI del' 
Zuschlag auf das Angebot ertcilt werden, das unter Berucksichtigung 
aller wirtsehaftlichen und technisehcn Gesiehtspunkte als das annehm
barste erseheint." 

Die Auswahl des riehtigcn Angebotes ist die sehwierigste 
Frage im Zuge del' ganzen Verdingung, denn welches Anbot ist das 
annehmbarste'l Bei del' Beurteilung del' hier in Frage kommenden 
:'Ilomcntc winl eine Behorde einen anderen Standpunkt beziehen mussen 
als ein privateI' Auftraggeber, fur den volkswirtsehaftlich ungunstige 
L"mstiinde lctzten Endes auch nicht f6rdernd sind, del' ab er zur Wahrung 
des AIlgemeinwohles nicht in gleiehem MaBe verpflichtet ist als eine 
Beh6rde. Diese, als Verwalterin 6ffentlicher Verm6gen, 'wird die Be
urteilung mit hoher Gereehtigkeit und strcngstem Verantwortungsgefiihl 
vorzunehmen haben, und Umstiinde, wie sie beim privaten Besteller 
moglich und hei den sogenannten "Konzernauftriigen" ublich und schiidlieh 
sind, absolut vermeiden miissen. Del' offentliche Auftragge bel' 
muB Riieksichten auf die Ansiissigkeit, auf den Beschiiftigungs
grad, auf die Betriebsstetigkeit, auf Ausschaltung del' Saison
sehwankungen in Hinsicht auf siimtliche Anbotsteller zum Vergleich 
heranziehen. Del' hcwiihrte L"nternehmer hat ferner ein Vorrecht vor 
dem neuen, del' saehkundige vor dem unerfahrenen, del' solide vor dem 
nnsoliden, del' vorsichtige yor dem spekulativen. Alle diese l~mstiinde 
bcstimmen die Leistnngsfiihigkeit unci den Charakter einer 
Firma, Eigem;ehaften, die von den Leitern abhiingen, so daB man 
mit Recht nieht so 8ehr den Ruf del' Firma, somlern den del' leitenden 
Ingenieure priift. Diese Erwiigungen sind an sieh, besonders aber in 
Verbindung mit del' Preishohe des Ange botes, wichtig. Heute ist 
es doeh sehon so weit, daB del' Grundsatz: Das niedrigste Ange bot 
ist das beste, nieht mehr gilt. Gerade umgekehrt! In del' .:\Iehrzahl 
aller Fiille fiihren zum Mindestanbot gerade jene ::Vlomente, die ob en als 
die ungiinstigen aufgeziihlt wnrden, daB also das niedrigste Angebot 
vom neucn, unerfahrenen, unsoliden, spekulatiyen Unternehmer stammt, 
indes del' bewiihrte, fachkundige, solide, vorsichtigc, lcistungsfiihige, 
eharaktervoUe Unternehmer hohere Preise bietet. GewiB kann sich 
aueh die Sachkundigkeit in del' riehtigeren Einsehiitzung, die Leistungs
fiihigkeit in dem geringeren Aufwand, del' Charakter in einem kleineren 
Gewinnstreben auswirken, aUes Griinde fiir ein niedrigeres Angebot. 
Allzumeist aher sind cs Unkenntnis, Leichtsinn odeI' unsolide, spekula
tiye ilIomente, die dem niedrigsten Anbot zugrunde liegen, teilweise 
in del' Hoffnung, an del' Giite del' Arbeit sparen und Vertragsliicken 
ausniitzen zu konnen. Und gerade ein UbermaB und eine Uberstrenge 
del' Vertragsbedingungen lcistet hierzu erwiinschten Vorschub; alle 
Strenge del' Aufsicht, die dadurch schwierig, teuer und hindernd wird, 
seheitert an del' Wirklichkeit, die Aufsichtskraft des Auftraggebers 
erstickt in del' ungesunden Atmosphiire del' spekulativen Vertrags
anwendung. 

Socscr, Ba,ul)ctrichslchro 17 
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Die Forderung, das ::\Iindestanbot grundsatzlich auszuschalten, ist 
allerdings nach dem Gesagten nicht aufrechtzuhalten. Ferner sind 
alle anderen, manchmal recht sinnrcich erdachten Methoden zur Be
stimmung eines Mittelpreises auf rein mathematischen, deshalb 
mechanise hen Erwagungen aufgebaut, deshalb der lebendigen Wirtschaft 
gegeniiber unbrauchbar. Sie wirken bloB dem gesunden Wettbewerbe 
entgcgen, sind preishebend, ohne den oben dargelegten Nutzeffekt zu 
crreichen. Es niitzt nichts anderes als die Erkenntnis: Der annehm
barste ist der volkswirtschaftlich richtigc Preis, jener Preis, 
der auf dem technischen Prinzipe der groBten Leistung bei geringstem 
Aufwand fuBt, und der nach den menschlichen Qualitaten seincr Bieter 
die groBte Gewahr fUr seine Einhaltung ohne Verluste des Bieters in 
sich tragt. Nur dann ist ein fUr beide Vertragspartner vorteilhafter 
Vertrag, reibungsloses Zusammenarbeiten bei der Durchfiihrung un<l 
ein wirtschaftlich giinstiges Ergebnis fUr beide Teile und damit auch 
fUr die allgcmeine Wirtschaft zu erzielen. 

Es ist ersichtlich, daB die Auswahl des richtigen Angebotes den 
Besteller yor eine ganze Reihe schwieriger Aufgaben stellt. Die bedauer
liche Erscheinung der auBerordentlich weiten Preisgrenzen beim 
einzelnen Wettbewerb wie bei ihrer Gesamtheit ist dabei besonders 
erschwerend. Zu erwarten ist, daB die Regelung der Vertrags- und 
Vergebungsbestimmungen durch die YOB ausgleichend wirken wird. 
Aber auch dann noch wird die Ermittlung des angemessenen Preises 
in vielen Fallen sehr schwierig sein unci an den auf Seite des Auftrag
gebers stehenden Ingenicur oder Architekten groBe Anforderungcn in 
Hinsicht auf seine technischen und wirtschaftlichen Kenntnisse stellen. 
Auf der Verbandsaussprache (siehe Anmerkung 70), S. 248), hat das Vor
standsmitglied des Bundes Deutscher Architekten H. Sc.hlucke bier 
die Frage aufgeworfen, ob die Architekten bzw. das Gros der Techniker 
iiberhaupt in der Lage sind, eine Kalkulation in ihren Einzelheiten 
zu priifen und hat sie verneint. Das Studium dieser Fragen, verticfte 
Erkenntnis der Wirtschaft und des Baubetriebes sowie die Forderung 
nach Zusammenarbeiten der Auftraggeber mit den Auftrag
nehmern sind l\Iittel, hier verbessernd zu wirken. Eine starre Definition 
des "annehmbarsten Angebotes" wird auch dabei nicht gefunden wcrden; 
aber die Vereinheitlichung der Vertrags- unci Vergebungsbestimmungen, 
die Klarstellung des Verlangten und des Gebotenen, die Gewinnung 
iiber den Einzelfall hinausreichender, allgemcin wirtschaftlicher Gesichts
punkte wird hierzu forderlich sein. 

Zuschlag und Vertrag. DIN 1960, §§ 29 und 30 

Dieser letzte Abschnitt bestimmt die Regeln fiir die Erteilung 
des Zuschlages und fUr die Errichtung eines Vertrages, iiber dessen 
Inhalt die S. 248ff. besprochene DIN 1961 alle wiinschenswerten Be
stimmungen bringt. 
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XII. Die Baudurchfiihrung und ihre Rationalisierung 
Die Bauleitung 

Nach der Zuschlagserteilung, der die Genehmigung der AusfUhrungs
llnterlagen und der Geldmittel vorhergegangen sein muB, schreiten 
Auftraggeber und -nehmer zur Bestellung ihrer Vertretungen, die nach 
E'iner althergebrachten, heute nicht mehr ganz zutreffenden Bezeichnung 
Bauleitung und Baufiihrung genannt werden, richtiger die beziig
lichen Bauleitungen des Auftraggebers und des -nehmers. Die gegen
seitigen Beziehungen werden durch folgendes Schema deutlichgemacht: 

A. Auftraggcber, Bauherrschaft 
~---~ 

~~. --------~~~ 
~-~~- ---.~ 

B. Baulcitung, von A bcstellt -*-~ C. Auftragnehmer, 
von A beauftragt, 

Baufiihrung 

A ist am Bestande des Werkes als dessen NutznieBer hauptsachlich, 
an seinem Entstehen nur als Mittel zum Zweck beteiligt. B wird von A 
zur Beratung, Planverfassung, Bauvergebung, Baubeaufsichtigung und 
Bauabrechnung herangezogen, C als Gewerbebetrieb mit der eigent
lichen Baudurchfiihrung beauftragt. Das ganze vorige Kapitel XI 
handelt iiber den Bauvertrag, der zwischen A und C unter Mitwirkung 
und auf Grundlage von Leistungen von B geschlossen wird und dessen 
Erfiillung unter standiger Bcaufsichtigung und EinfluBnahme von B 
geschieht. B selbst wird zu seinen Leistungen wiederum von A vertraglich 
bestellt. Durch dieses drcieckige Verhaltnis entstehen verwickelte recht
liche Beziehungen (siehe S. 246). 

Die Rechtsbeziehungen und Verantwortlichkeiten von A, B und C 
untcreinander und der Allgemeinheit gegentiber sind solche 1. offentlich
verwaltungsrechtlicher, 2. privatrechtlicher und 3. strafrechtlicher Art. 

Die offcntlich-verwaltungsrechtlichen Pflichten entstehen 
bei jcder Errichtung eines Bauwerkes in Hinsicht auf die Einhaltung 
der baupolizcilichen unci gewerbebehordlichen Bestimmungen. 

Baupolizei, Bauordnung 

Obwohl im Grunde "frei", unterliegt das Bauwesen als Teil der 
Gesamtwirtschaft gesetzlichen Gebundenheiten, die der Staat als Teil 
seiner Staatsgcwalt im Verwaltungsrecht, Baurecht im weitesten Sinne, 
also zwingenden, offentlich-rechtlichen Charakters gestaltet und im 
Wege der Verwaltungsbehiirden ausiibt bzw. die Wahrnehmung dcr 
Gesetzlichkeit beaufsichtigt. 

Die Baupolizei ist als Zweig der Sicherheitspolizei der Kompetenz 
der Gemeinden iiberwiesen und wird von diesen im gahmen der be
stehenden Lan de s ge set z c im Wege von V er w al t u ng s ver or dn u nge n, 
Bauordnungen, ausgeiibt. Der dadurch naturgemaB starken Unter-

17* 
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schicdlichkeit wird nunmehr durch cinheitlicheren Aufbau und Abfassung 
langsarn gesteuert. Die Bauordnungen enthalten irn allgcmcinen Be
stimmungen betreffend dieBauerlaubnis, Baubewilligung, die Gesuch
stellung, Kommissionierung hierfiir, ferner lib er die Banlinien 
und das Niveau, in unbesiedeltem und in bereits besiedeltern Gebiet, 
an offentlichen Stra13en, Eisenbahnen, \Vasserwegen, eine Reihe von 
sicherheits-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorsehriften. 
ferncr soIche lib er die Aufsicht wiihrend dcr Bauausfiihrung und spater
hin die Bauabnahme, Kollaudierung, Belliitzllngsbewilligung, Ver
fahren, Instanzen und Strafbestimmungen. Die Konzession 
gewer blicher Anlagen erfolgt durch die Gc wer be behiirden, d. i. 
del' Bezirksausschu13, in Osterreich dic Bezirkshauptmannschaft, llnd 
die weiteren I nstanZE'n. 

VerteiIung der VerantwortIichkeit 

Dic hi€'raus cntstammE'ndCll Verantwortlichkeitcn gegeniibcr (ler 
Baubehorde betreffen 60wohl A, B und C, welln auch in vielfaeher Be
ziehung Regre13anspriiche von A an B bzw. C gegeben sind. Denn 
der gewohnlieh nieht sachkundige A bedient sich eben der Sachkundigkeit 
von Bunt! C, einerseits um seinen vvirtschaftlichen Vorteil zn wahren, 
anderseits urn mit deren Kenntnis der bestehenden gesetzlichen Vor
sehriften und der fachlichen Regeln diese zu erfiilIen und si eh so vor 
Haftungen ans diesen Verantwortlichkeiten zu sehlitzen. 

Privatreehtliehe Haftungen erwaehsen zumcist aus dem 
Besitzstande am Boden und am Bauwerke, betreffcn sonach A. lnso
ferne sic aus dem Entstehen des Ballwerkes, aus dessen Planung, Stand
bereehnung, Niehtbeobaehtung der Vorsehriften, unsaehgema13er Dureh
fiihrung, Verwendung ungeeigneter Baustoffe sieh ergc ben, besteht 
wiederum sein Regre13recht an B bzw. Coder simultan an beide. Bei 
strafreehtlichen Haftungen ist cs ahnlieh. Gegen die materieIlen 
Folgen privat- bzw. strafrechtlieher Haftungen kann "ieh A, aber alleh B 
sowie C dureh Eingehen einer besonderen Haftpfliehtvcrsieherung 
sehiitzen (siehe aueh S.2H). Die Haftungen nach 1., 2. und :1. die 
sieh im Zuge der Bauausfiihrung durch die gewerbliehe Tatigkeit von C 
als Bauunternehmer ergeben, treffen diesen natlirlicherweise nllcin. 
Sie sind im n. Kapitel in Hinsicht auf die Angestellten und Arbeiter 
bereits besproehen worden. Insoferne B, die Bauleitung, von einem 
Ingenieur gewerbsmaBig unter Hernnzielmng von Jlitarbeitern oder 
von Personen, die Angestelltc von A sind, besorgt wird, haftcn B bzw. 
A in diesem Belange. Werm z. B. bei Behorden odeI' bei sehr gro13en 
Unternehmen die Tatigkciten nach JJ und C dnreh AngesteIlte odeI' Beamte 
von A geleistet werden, Bauen im Eigenbetriebe (siehe S. 250), so trifft 
die gesnmte Raftung A nIlein. \Venn umgekchrt A das gesamte Werk 
einschliel3lieh der Projektierung an C iibertriigt, so haftet ihrn dieser 
aIlein offentlieh- und printtreehtlieh nach (len aIlgemeinen bzw. be
sonderen Bestimmungen iiber Gewiihrleistung ,vie erstere im B.G.B., 
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letztere im Rauvertrage errichtet sind (siehe S. 2;51, DIN 1960, §§ 13, 14 
und S. 248, DIN Hl61). Die im XI. Kapitel gemaehten hierhergehorigen 
.-\l1sfuhrungen seien hier erganzt durch den Hinweis auf die MeinungB
wrschiedenheiten, die sich bei Erhebung yon Anspriichen seitens A 
zwi~ehen den beicien fachkundigen Stellen B nnd C leicler haufig ergeben. 
DaB A bzw. B flir alle ihnen obliegelldcn Vorleistungen (siehe 
Seite 24G, 2;)2) unci Leistungen zu haftell haben, ist klar. Insoferne 
sie z. B. bei von ihnen bewirkter Lieferung von Baustoffen trotzdem 
(lie Haftung iiber deren C'rforderliche Beschaffenheit an () liberwiilzen, 
mag in dcr <liesem obliegenden Baustofflagerung und Gebarung, etwa 
allch in <lessen Baukontrolle (siehe S. 233) seine Begriindung haben. 
:\lit einigem Rechte und bei geringem Selbstvertrauen mag B auch clie 
Dberpriifung seineI' Standbereehnung oder die Richtigkeit seineI' Projekts
kosten dcr Haftung von () unterstellen oder die Ciewahrleistung seitens 
(' trotz von B unbeanstiindcter Dllrchfiihrung bzw. Dbernahme ver· 
langen. I m .Falle umnoglieher odeI' fruchtloser Heranziehung von C 
wird A aber noeh immer C'in RegreJ3reeht an B besitzen. Giinzlieh un
gerechtfertigt ist es jedoch, wenn - besonders bei behordliehen Stellen, 
,vo die Biirokratie eine gewisse Verantwortungsseheu ziichtet -- deI' 
Versueh gemaeht wird, HO gut wie alles dem Vnternehmer aufzuhangen. 
Ieh erinnere mich an eine groJ3e Baudurehflihrung einer Wasserkraft
anlage, wo die Gesamtverantwortung fur "das Gelingen des \Verkes'· 
dem Bauunternehmer, dem das fertige Projekt einfach zur Ansfiihrung vor
gelegt wnrcle, angelastC't wurde, ein Fall, wo das "Gclingen" yon vielfachen 
anderell we"entlichen .Faktoren bestimlllt ist, die nieht in deI' Ausfiihrullg 
del' Anlage wnrzeln, diC' dem Unternehmer einzig oblag. Solche "Ver
tragsbestimmungen" haben im Ernstfalle yor Gericht hochstens den 
"Vert from mer Wiinsche unci werden nie zu einer Verurteilung von C 
fiihren. \Venn sowohl 15 wie C anf der Hohe ihrer Aufgabe stehen, sind 
sie aueh uberfliissig unci soUten demnach im Interesse des guten Ein
wrnehmem; die~er bei(len, gewohnlich teehniseh gleieh gebilcieten Fak
toren ll11terbleibell. \Ve1111 B und C rein juridiseh Vertragsgegner sind 
unci auch wirtschaftlich die Gegnerseha,It !loch stark betont ist, so sind 
Bauleitungen in technischer Beziehung yor allem Yertragsrmrtner, 
Gesellschafter, unci von ihrem gllieklichen Zusammenarbeiten hii11gt 
der Erfolg in erster Linie ab. Diesem gemeinsamen Interesse zuliebe 
wurde den Beziehungen yon A und insbesondere von B zu C neuerlich 
ein breiterer Raum gewidmet, obwohl im Xl. Kapitel manches Hierher
gehiirige "choll gesagt wurcle (siC'he S. 246). Das "Gelingen des Werkes" in 
einem hiiheren Sinne ist durch die Zusammenarbeit von B und C in \vesent
lieherem MaJ3e bedungen aIs man gemeinhin gIaubt. Die hente so viel 
herufene l{ationalisierung senkt eine ihrer starksten Wurzeln in dieses 
Gebiet und wirci aus diesem Bereiche nachhaltig gespeist. Die folgencien 
Ausflihmngen liber die Rationalisierung der Baustelle sind unter 
diesem Gesiehtswinkel zu verstehen; die weitverzweigten \Vurzeln del' 
Rationalisierung, die im naehstehenden in groJ3en Zligen dargestellt 
werden, gipfeIn letzten Endes in der Z usammenar bei t der Berufenen. 
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Die Rationalisierung 

Die Rationalisierung ist die Anwendung aller J\Iittel, die Technik 
und planmal3ige Ordnung bieten zur Hebung del' Wirtschaftlichkeit 
del' Bauherstellung und damit zur Verbesserung und Verbilligung des 
Bauwerkes. Sie ist das Ergebnis einer Entwicklung, deren Anfiinge 
zeitlich, ortlich und sachlieh weit zuriickliegen. Del' Weg der Ratio
nalisierung fUhrt liber die Normung, Typisierung (Standardi
sierung) und Mechanisierung. 

Normung 

Die Normung im allgemeinen ist die Vereinheitliehung dE'r Eigen
sehaften und Abmessungen von J\Iassenerzeugnissen zum Zwecke der 
Ersparnis geistiger und korperlicher Arbeit, zur Verbilligung und Ermog
lichung einer Vorratswirtschaft. Die Normung bildete eine del' ersten 
Mal3nahmen zur Bekampfung del' wirtsehaftliehen Note naeh dem 
\Veltkriege. Ihr entsprol3 del' Deutsche NormenausHehuB, in (Jster
reich del' "Osterreiehische NormenausschuB flir Industrie 
und Gewerbe, Onig". 

Die deutschen Normungsarbeiten sind fUrs erste vollendet, in ein
zelnen Normen, DIN, ersehienen. Ein Verzeiehnis libel' samtliehe Bau
normen ist beim Beuth-Verlag, Berlin, siehe S. 210, erhaltlich. 

Wir sind den Vorteilen der Normung schon bei den Baustoffen. 
Bauwerkzeugcn, Halbfabrikaten in Hinsicht auf Verbilligung der Her
stellung und Vereinfachung del' Lagerhaltung begegnet (siehe S. 2 Hi). 
Die besonders augenfiilligen Vorteile del' Normung von ~laschinen und 
Maschinenbestandteilen treten bei del' Lagerhaltung und Instandsetzung 
del' Baumaschinen in Erscheinung, S. 66 bis 72, odeI' im besonderen 
Beispiel, S. 204. Schlieillich stellen auch Kollektivvertrage nichts anderes 
als Normen dar (S.42f£'). 

Typisierung 

Die Typisierung ist eine weitere l\Ia13nahme im Sinne der all
gemeinen ltationalisierung, die jene del' Baustelle mittelbar beeinflul3t. 
ihr die Grenzen zieht odeI' umgekehrt, ihr erst Moglichkeiten eroffnet. 

Als Vorlaufer der Rationalisierung del' Baustelle vollzieht sieh 
jener ProzeB del' Normung, del' Typisierung und damit Spezialisierung. 
del' in del' Produktion del' fUr das Bauwerk erforderliehcn Baustoffe 
und HaIbfabrikate durchgeflihrt wurde und del' sieh natilrlicherweise 
sowohl bei del' Betriebsform als auch in den Herstellungskosten des 
Fertigfabrikates, in unserem Falle des Bauwerkes, noeh einmal auswirkt. 
Man denke an eiserne Triiger, Fenster, Tliren, Kanalisations-, Installations
und sonstige Spezialartikel. Von den Vorteilen del' Typisierung tritt 
der wesentIichste, die Verbilligung der SpeziaIerzeugnisse, bei der Ratio
naIisierung del' Baustelle nul' vorzeitlich auf, die Vorteile aber del' geringen 
Lagerhaltung, des verringerten KapitaIaufwandes, einfacherer Betriebs
flihrung wiederholen sieh sekundar noeh einmal bei der Anwendung 
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der typisiert hergestellten Spezialfabrikate, wenn aueh mit verkleinerter 
Wirkung. Die Vorteile dieser Typisierung durften groBer sein als jene, 
die dureh eine Typisierung der Bauten selbst zu erzielen sind. Die 
Versehiedenheit der Bedingungen, die versehiedene Bauten in ihrer 
Gesamtheit aufweisen, sind eben viel groBere als bei den in ihrer jeweiligen 
Funktion stark begrenzten Halbfertigwaren, die ubrigens fUr diese 
glueklieheren Baustoffindustrien sehon Fertigwaren sind. lmmerhin 
ist auf dem Gebiete des Wohnungsbaues und angesiehts der gerade 
hier bestehenden Angleiehung der Bedurfnisse groBer Bevolkerungs
schichten das Bestreben nach Typisierung in hohem MaBe vorhanden, 
wobei nur das Cbel der Uniformierung vermieden werden wolle. 

Arbeitsform 

Die Typisierung ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der auf 
planmiiBige Ordnung gerichteten Bestrebungen mit konstruktiver 
Technik. Die konstruktive Technik eroffnet uns ein weiteres 
Gebiet von zeitlich und sachlieh gegebenen Bedungenheiten der Ratio
nalisierung der Bauform und der Baustelle. Galt fruher die moglichste 
Beherrschung der konstruktiven Teehnik als das Um und Auf der 
lngenieurausbildung, hielt man die Konstruktion fur das einzige, das 
die Bauherstellung wesentlich bedinge, so halt man heute die Ar bei ts
form hierfur. Siehe das Zitat nach lng. Rode, S. 4. Dieses Wort 
konnte allerdings erst geschrieben wcrden, als die konstruktive Technik 
den heutigcn Gipfcl erreicht hatte; denn die konstruktive Technik 
i;;t zweifellos oft auch eine Erzieherin der "Arbeitsform" gewescn, 
allerdings manchmal bis zu einer "Hohe", die die Wirtschaftlichkei t 
nicht mehr forderte, sondern beeintrachtigte. Ein besonders interessantes 
Beispiel ist die neue Konstruktionsform des Eisenbetons, die gerade 
in den letzten Jahrzehnten dic Betriebsform der Bauten in wesentlichstem 
Ma Be beeinfluBt hat. (Siehe S. 149ff.) Wir Betriebsfuhrer sind auf 
unserem eigensten Gebietc kritisch genug, um zu erkennen, daB die 
heute so viel und gerne berufene Rationalisierung aueh zu einer Uber
rationalisierung ausarten kann. 'Vir halten es fur eine "Ubcrrationali
sierung" der rationalen, konstruktiven Technik, wenn sic ohne Hin
blick auf die Betriebswirtschaft, wenn sie sozusagen als Selbstzweck 
betrieben wird. Erzieht nicht nur Konstruktions-, schafft Betricbs
ingenieure! lautet deshalb die Forderung, die wir mit vielen Autoritaten 
erheben (siehe S. 3 und 4). 

DaB (licses Problem erzieherischen, padagogischen und damit psycho
logischen Charakter hat, ist klar. Damit gelangen wir in ein neues 
Gebiet, namlich in das der psychisehen Auswirkungen als Erganzung 
der technisehen. }<'iir den Naturwissenschafter, fur den Teehniker 
gilt die exakte Befassung mit dem Objekt, gilt die Wissenschaft mit 
ihrem Prinzip der Kausalitat als unverruekbares, oberstes Gebot; fur 
den Wirtschafter ist die spekulative Befassung mit dem Subjekt, ist 
die Erfahrung mit ihrer Idee des Schieksals notwendige Erganzung 
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(siehe S. 15). Dom Extrem des exakten Technikers mit Kenntnissen 
ohne jegliche Psychologie steht das Extrem des spokulativon Borsen
jobbers ohno Sachkenntnisse, ab er mit Psychologie gegeniiber. Zwischen 
beiden stoht der schaffende, wirtschaftlich gebildete Betriebsingenieur, 
der teohnisch gebildete Wirtschafter. }clan kann ruhig sagen, daB in 
jedem Problem schaffender Arbeit urn so mohr Wirtschaftlichkoit steckt, 
als es psychologisch fundiert ist. So sind auch aHe bisher erwahnten, 
die Rationalisierung der Baustolle beeinflussonden, vor ihror Eroffnung 
schon bestehenden Fragen psyohologisch beoinfluBt. Der Normung 
bogegnet die Frage nach "unniitzem Zwang" , der Typisierung der Vor
wurf "oder Gleichmacherei", die Sohulung und Erziehung ist psycho
logisch umstritton, in unserer Zeit in dor Psychotochnik ihre letzte, 
praktische Anwendung findond. Soziologie und Soziotechnik ordnon 
die Arbeitsvorgange des einzolnen und des einzelnon Botriebes in die 
Gesamtheit der wirtschaftlichen uncI sozialen l;mstande ein (siehe 
S. 16 und die Kapitel: "Del' Betriobsingcnienr und seine l\litarbeiter" 
sowie "Der Monsch im Baubetriebe"). 

\Ver wollte leugnen, daB unsere soziaIen, illsbesondoro unsere arbeit8-
rechtlichen VerhaItnisse auch die Bauformen weitgehond bostimmen? 
Und unsore behordlichen Bauvorsehriften sind eher von soziaIen, reeht
lichen, asthotischen, psychologischen Bestimmungen erfiillt als yon 
technischen. Eine maximale GoflchoBanzahl in del' einon Stadt kann 
in del' anderen ruhig iiberschritten word en ; Stiegen ans Holz waren 
in Osterreich als nicht "feucrsicher" verboten, in DeutschIand allgemein 
orlaubt. Dnd das gesamte Vordingungswesen mit seinen, so vipjfach 
wechselnden "Allgemeinen" und "Besondoren BedingniRscn" hat mi t 
Technik fast nichts mehr zu tun, wiirde ab er oinen dicken Band aus
Wllen, del' geradezu nach dem Titel schreit: Psychologio des Verdingungs
wesens. 

MiUelbare Bedingungen del' Rationalisierung 

}clan kann also die Reihe yon Einfliissen, die die RationalisiE'rnng 
der Bauausfiihrung zeitlich, ortlich uncI sachIich noch vor Baubeginn, 
also mitteIbar bedingen, gliedern wie folgt: 

I. der joweilige Stand der konstruktiven Technik, die Banweise: 

2. dor jeweils angewancIte Stand dioser Technik als Ergebnit; del' 
technischE'n und wirtschaftIichen Erziehung; 

3. die Normung und Typisicrung der Baustoffe, Bautoilc, der Bau
maschinen und ganzer Bauformen; 

4. die Art und Zahl gleichzeitig geplanter, iihnlicher oder gleichcr 
Bauform8n; 

5. die BCfltimmungen der bestehenden behordlichen Bauvorschriften 
in ihrer jeweiligen Amvendung; 

6. die wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Verhiiltnisse der 
Arbeitnehmer, neben diesen die technischen Kenntnisse, insbesondere 
der Aufsichtspersonen und damit die jeweilige Huhe dor Arbeitsform: 
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7. die Art der fur die Baudurehfuhrung gewiihlten Verdingung, 
Vergabe an den Unternehmer. 

\Vie cin Bliek auf diese Liste lehrt, sind ihre Wesenheiten teehno
logiseher und psychologischer Art; die Kenntnis all dieser Gegeben
heiten llnd deren planvolle, wirtsehaftliehe Anwendung wiire eigentlieh 
als Punkt 8. anzureihen. Ein gewisser mogliehst weitreiehender Uber
bliek uber die se Punkte ist zu fordern aueh von dem Spezialisten, del' 
bloB auf einem von ihnen als seinem Hauptgebiet tiitig ist; er ist sonaeh 
gleieherweise erforderlieh fur planende Arehitekten, Ingenieure und 
Bauverwaltungsbeamte, sei es in Diensten der Hoheitsverwaltung odeI' 
in Diensten del' eigentliehen Bauaufsieht und fur die Lehrer praktiseher 
Fiieher an den teehnisehen Sehulen. 

Del' Betriebsingenieur 

Die hiermit dargelegten, die Rationalisierung der BaustelIe mittelbar 
hedingendeIl Momente sind feste Gegebenheiten fUr den nunmehr erst 
einsetzenden Baubetrieb; sie sind das Ergebnis von Verhiiltnissen 
eillerseits, Yon Leistungen der aufgeziihlten Teehniker anderseits, die 
nunmehr an zweite, bloB regelnde und beaufsichtigende SteUe treten. 
Die erste, sehaffende nimmt naeh Eroffnung des Baubetriebes der 
Betrie bsingenieur ein, del' bei alIen obigen lHomenten in sekundiirer 
\Veise bloB mittiitig war, insoferne als die Punkte 1, 2, 3 und besonders 6 
in hohem Grade auf dem Ergebnis seiner fruheren Tiitigkeit, der 
teehnisehen Praxis, ruhell uncl seiner }Iitwirkung deshalb nieht ent
ratell kiinnen. 

Der Leiter der Hationalisierung wird nun del' Betrie bs
ingenieur in allen Formen, der Ingenieurkaufmann an der Spitze des 
Betriebes, der leitende Bauingenieur, del' }Iann der BaustelIe selbst. 
Seine Leistungen sind noch mehr von psychologisehen Einflussen ab
hiingig als eben dargetan. Teehniseh gestutzt muB seine Kenntnis ins
i)('sondere der Punkte 1., 2. und 3. psyehologisch insbesonders jene der 
Pllnkte .i, 6 und 7 sein. Wir Heutigen lllussen insbesondere den Xaeh
druek auf das Organi,,;ationstalent und die Fuhrereigenschaften des 
Betriebsingenieurs legen (siehe die AusfUhrungen: "Del' Ingenieur als 
Wirtsehaftsfuhrer", S. 14). 

Organisationstalent 

Das Organisationstalent wird ihn alle obigen Pllnkte in ihrer 
gegenseitigen Einwirkung unci Verflechtung uberschauen lassen llnd 
wird ihm in Hinsieht auf die zur Verfugung stehenclen 1\Iittel die wichtigste 
Tiitigkeit ermogliehen: Verfassung eines geregelten Arbeits
planes. Ein mtioneller Arbeitsplan fur die Zufuhr del' Baustoffe und 
deren Lagerung, fur die Zahl und Art del' zur Verwendung gebraehtell 
Baumasehinen und den Ort ihrer Aufstellung ist das grundlegende 
Erfordernis fUr einen geregelten Baubetrieb. So wie dieser Arbeitsplan 
ein ortlieher ist, so ist aueh ein zeitlicher Arbeitsplan, ein Terminplan, 
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notwendig. Beide bedingen einander und je nach der Wichtigkeit der 
einen oder anderen Erfordernisse wird der ortliche Arbeitsplan ein 
Ergebnis dcs zeitlichen sein oder umgekehrt. Die Auswahl und Ein
stellung der zur Bewaltigung dieser Arbeitsplane notwendigen Bau
flihrer und UnterbaufUhrer bis zu den Handlangern herab wird ein 
Ergebnis sein, das nicht bloB mehr vom Organisationstalent, sondern 
auch von den Flihrereigenschaften des Betriebsingenieurs abhangt. 
Insbesondere die Zahl del' Aufsichtspersonen darf nicht zu karg bemessen 
sein, denn es ist eine Erfahrungstatsache, daB moderne BaufUhrung 
die Zahl der Arbeiter verringert und ihre Leistung steigert, daB ab er 
die Zahl del' Aufsichtspersonen dabei hoher sein muB (siehc die Aus
fUhrungen iiber das Taylor-System, S. 54 u. 55, und libel' Gropins' 
Bericht, betreffend amerikanische BaufUhrung, S. 255). 

Fllhrereigenschaften 

Der Verkehr mit der Arbeiterschaft ist am allermeisten be
stimmend fUr die eigentliche Betriebsform uncI fUr die Hationalisierung 
der Baustelle. Alle amerikanischen WirtschaftsfUhrer sagen uns immer 
wieder, daB nicht die Dauer cIer Arbeitszeit, nicht die Lohnh5he maB
gebend sind, sondern die Hingebung, mit welcher der Arbeiter urn den 
erhofften LOhn so uncI so lange arbeitet. Was die Hingebung vermag, 
ist jedem einzelnen aus Einzelbeispielen gewahr geworden; das groB
artigste Kollektivbeispiel boten die Leistungen im Weltkriege. Die 
Verfassung der Arbeitsordnung und von Tarifvertriigen, die ~Iitwirkung 
bei und die Anwendung von solchen etwa schon bestehenden, del' Ver
kehr mit der Betriebsvertretung uncI mit der Arbeitersehaft, das alles 
sind l\Iittel zur rationellen BaudurehfUhrung, die in ihrer Wirksamkeit 
arg verkannt, untersehatzt oder von Unternehmern auch verschleiert 
wurden. Erzieh ung und Aneiferung der Arbeiten;ehaft und des Nach
wuehses im Sinne psychoteehnischer Auswahl und Einwirkung mit 
der Zielrichtung naeh einem aueh yon der Arbeitersehaft anerkannten 
Neu-Taylorismus im Sinne Frank Watts (}Ianehester) sind naehdrtick
lichst, dabei vorsiehtig und geduldig zu bewirken. Vcreinfachung 
der Arbeitsformen, Leistungssteigerungen werden das Refmltat 
dieser Arbeitsstudien bilden. 

Die Mechanisierung 

Das bekannteste und dabei am me is ten verkannte l\Iittel zur Ratio
nalisierung der Baustelle ist ihre Mechanisierung. Die Schwierig
keiten, die sieh ihr entgegenstellen, haben ihren letzten Grund in der 
Ubergangsform unserer heutigen Zeit von der Technik des Feldes 
z u j ener der Fa brik. (Siehe das Zitat von .J ung, S. 3, Anm. 5). lch 
habe sie ferners S. 13 und noch einmal im IV. Kl1pitel "Die Maschine 
im Baubetriebe" geschildert. Wenn ich es auch an dieser Stelle unter
streiche, so bin ich darin einig mit vielen Kennern dieses Stoffes. Prof. 
Dr. Gar botz, ein Baumaschinenspezialist ersten Ranges, hat wieclerholt 
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betont, daB die Mechanisierung der Baustelle ein Mittel von vielen zu 
ihrer Rationalisierung ist, zumal im Wohnungsbau, und daB man ihr 
Ergebnis nicht iiberschatzen diirfc, ja, daB Ersatz der Hand- durch 
1Iaschinenarbeit angesichts unserer Lohnhohen und sonstiger Belange 
nur unter gcwissen Umstandcn und nicht auf alle FiWe erstrebenswert 
sei. Es ist auch im Tiefbau nicht sehr viel anders. Deshalb darf man 
aber nicht ohne weiteres von einem "iibel angebrachten Konservatis
mus", von "Riickstandigkeit der Bauindustrie" sprechen. 

So offen Auge, Ohr und unser Herz den Anforderungen unserer 
Zeit gegeniiberstehcn miisscn, so kaltbliitig miissen wir Vorwiirfen 
gegeniiber sein, die wirkliche Kenner aller in Betracht kommenden 
Verhaltnisse gar nicht einmal erheben wiirden. Aus alIen diesen Griinden 
sagte auch Prof. Dr. Gar botz bei der vorletzten Tagung des deutschen 
Ausschusses fiir wirtschaftliches Bauen in Miinchen: "Es wird unsere 
vornehmste Aufgabe sein miissen, durch die exakten Methoden der 
wissenschaftlichen Betriebsfiihrung die allein brauchbaren Unterlagen 
fur die Abgrenzung der Verwendungsgebiete von Hand- und Maschinen
arbeit zu gewinnen, wenn wir uns vor sozialpolitisch wie volkswirtschaft
lich gleich nachteiligen schweren Riickschlagen bei der Mechanisierung 
im Hochbau bewahren wollen." 

Die Rationalisierung und besonders die :;\;Iechanisierung 
im Baugewerbe stOBt also auf besondere Schwierigkeiten. Beide haupt
sachlichsten Betriebsglieder - 1Iaschine und Mensch - werden unter 
eigenartigen Verhaltnissen angewandt; die wirtschaftliche Verwendungs
moglichkeit dcr ,\[aschine ist in jedem Falle anders, immer stark ein
geschriinkt, immer mehr minder provisorischen Charakters; die Ver
wendung des Menschen aIs Arbeiter ist daher ausschIaggebender aIs 
irgendwo, wozu bci starkem ortlichem und zeitlichem WechseI der Arbeiter
schaft noch die geringe Erzichungs- und SchulungsmogIichkeit kommt; 
die Tiitigkeit, von Wind und Wetter gehemmt, in stetem Kampfe mit 
den Urgewalten der Natur liegend; wahrlich eine erdriickende Fiille 
yon Schwierigkeiten! 

DaG zur Vermeidung \-on Folgen der Schmalenbachschen Kosten
nmschichtung (siehc S. 13 und 72), wie in der iibrigen Industrie 
so auch im Bauwesen Bestrcbungen zu gemeinsamer LagerhaItung von 
.Maschinen, zu gcmeinsamer Biiroorganisation usw. somit zur Ver
einigung auf breiterer horizontaIer Basis vorhanden sind, sei 
noch einmal erwahnt. 

SchlieHlich sei auf das sehr wichtige Mittel einer rationellen Betriebs
fiihrung verwiesen, und zwar Baukontrolle, Berichterstattung, 
Zwischen- und Nachkalkulation (siehe S. 233££.). Die dort mehr
fach erwiihnten Arbeiten von Agatz, Janssen, Rode, Kundigraber, 
Falk seien neuerlieh berufen. 

Unmittelbare Bedingungen der Rationalisierung 
leh fasse zum Sehlusse die die Rationalisierung der Baustelle un

m it t e 1 h a r bed ingenden Momente zusammen wie foIgt: 
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1. Der dem Organisationstalent der BetriebsfUhrung entspringende 
Arbeitsplan: 

2. die den Fuhrereigenschaften der BetricbsfUhrung entf;pringende 
Answahl der )Iitarbeiter, eventuell auf psychotechnischer Ba8is; 

3. der Verkehr mit der Arbeiterschaft und deren Betriebsvertretung 
im Rahmen der Arbeitsordnung und de8 Tarifvertrages; 

4. die Ausgestaltung der Arbeitstechnik und Leistungsstcigerung 
durch Erziehung der Arbeiterschaft zu einem auch von ihr gewurdigtell 
Neutaylorismus, insbesondere durch mi:iglichste Vereinfachung cler 
Arbeitsformen auf Grund von Arbeitsstudien, betreffend den zeitlichen, 
fi:irmlichen und energetischen Verlauf der Arbeit; 

5. die UnterstUtzung und der Ersatz der Handarbeit dureh Mechalli· 
sierung der Baustelle im Hahmen der gegebenen wirtschaftlichen JIOglieh. 
keiten und sozialen Verhiiltnisse; 

{i. die Vereinigung gleiehartiger Unternehmungen in Hinsicht 
gemeinsamer Interessen; 

7. die Bauplatz- und Buroorganisation bei klarer Begrenzung clpr 
einzelnen Arbeitsaufgaben, Baukontrolle del' Bauwirtsehaft nach Punkt ]. : 
Beriehterstattung, Zwischen- und Nachkalkulation; 

H. die sparsame Baustoffwirtschaft bei gleichzeitiger Kontrolle del' 
Qualitat. 

So wie auf S. 2{i5 die Kenntnis aller dort aufgeziihltcn Gegeben. 
heiten unci cleren planvoIle, wirtsehaftliehe Anwendung als weitere:-; 
ErforcIernis fUr die mittelbarc Rationalisierllng der Bam,tdle angereiht 
wurde, so soIl als SehluBbedingllng fur ihre unlllittclbal'e Ratio· 
nalisierung das Zusammenarbeiten aIler lngenieure anf del' Bau::itelIe 
(siehe S. 2(1) betont werden. Nur wenn die weiten Gebiete del' Volks
wil'tsehaft, Soziologie, Psychologie, konstruktiver und betrieblieher 
Technik, die in diesem Buehe ubel' "Allgemeine Baubetriebslehl'e" 
in knappen Zligen dargelegt wurden, durch den Geist del' Zusammen
arbeit gekri:int werden, nur dann wirel ein weiterer Sehritt getan sein 
naeh dem erstrebenswerten, noeh weit entfernten Ziele (ler Best· 
gestaltung der Arbeit. 
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