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Vorwort. 
Die Herausgabe der eraten Auflage diesea Buches im Jahre 1913 

war ein Versuch, um dem jungen Bauingenieur den Eintritt in die Praxis 
zu erleichtern. Dieser Versuch hat Anerkennung und, wie ich zu meiner 
Freude festatellen kann, auch Nachfolger gefunden. Mancherlei Arbeiten 
sind inzwischen von Ingenieuren aus dem Gebiete der Bauwirtschaft und 
des Baubetriebes sowie der allgemeinen Wirtschaftslehre erschienen. 
Infolge des Krieges und der politischen Umwalzungen vom 9. Nov. 1918 
haben sich aber die Auffassungen und die wirtschaftlichen Verhaltnisae 
wesentlich geandert und auch heute ist noch alles in der Umbildung 
begriffen. Diesem Neuen mu13te bei der Bearbeitung der neuen Auflage 
Rechnung getragen werden, neue Fragen durften nicht unberiicksichtigt 
bleiben. So war eine vollstandige Neubearbeitung notwendig, bei 
welcher die Wirtschafts- und Sozialpolitik und insbesondere die Kosten
berechnungen und Bauausfiihrung eine Erweiterung erfahren haben, 
wohingegen die allgemeine Wirtschaftslehre eingeschrankt und die 
Verkehrslehre und Buchfiihrung fortbleiben konnten, weil sie bereits 
in dem 1925 erschienenen Buche des Verfassers "Technische Wirtschafts
lehre" ausfiihrlich behandelt sind. lch hoffe, da13 es mir gelungen ist, 
dem jungen Bauingenieur auch unter den gegenwartigen schwierigen 
wirtschaftlichen Verhaltnissen eine Anleitung zur Einarbeitung in die 
praktische Tatigkeit zu geben. 

Berlin, im Marz 1927. 
Theodor Janssen. 
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I. Wirtschaftslehre. 
1. Technik und Wirtschaft. 

Die Beziehungen zwischen Technik und Wirtachaftl) waren lange 
Zeit unterbrochen und nicht erkannt. Wir finden im 18. Jahrhundert 
noch in Deutschland eine Verbindung von Technik und Wirtschaft in den 
Kameralwissenschaften, welche einerseits die allgemeinen Lehren 
von der Land- und Forstwirtschaft, von dem Bergbau, dem Ge
werbe und Fabrikwesen, andererseits auch die theoretischen Grund
satze der Wirtschaftslehre und der Volkswohlfahrtspflege sowie der 
Finanzwirtschaft in ihrer urspriinglichen Gestalt umfaBten. Aber die 
Entwicklung der Kameralwissenschaften wurde Ende des 18. Jahr
hunderts durch den iibermachtigen EinfluB der Lehre von Adam 
Smith unterbrochen, und sie unterlagen dann den neuen englischen 
Theorien auf dem Gebiete der Volkswirtschaftslehre und Wirtschafts
politik. Es fand jetzt eine Trennung von Technik und Wirtschaft statt, 
die Kameralwissenschaften Wsten sich auf in Technik, Volkswirtschafts
lehre, Verwaltungslehre und Finanzwissenschaft. Das Band zwischen 
der Technik und den Wirtschaftswissenschaften war zerrissen. Technik 
und Wirtschaftswissenschaften gingen fortan ihre eigenen Wege. Die 
Wirtschaftswissenschaften entwickelten sich an den Universitaten zu 
reinen Geisteswissenschaften, und die Technik fand in den poly tech
nischen Schulen ihre selbstandige Pflegestatte, an welcher der technische 
Fortschritt sozusagen als Selbstzweck betrieben wurde, so daB jegliche 
organische Bindung mit den Wirtschaftswissenschaften fehlte. Man kann 
das Unterliegen der Kameralwissenschaften heute nur mit groBem Be
dauem feststellen, denn die Folgezeit zeigt bis auf den heutigen Tag 
nur eine groBe Verwirrung der Begriffe und Anschauungen. 

Die Entwicklung der modemen Technik brachte es mit sich, daB die 
technischen Wissenschaften einen immer groBer werdenden Umfang 
annahmen, so daB eine Spezialisierung eintreten muBte. Und so sehen 
wir denn am Ende des 19. Jahrhunderts diese Entwicklung in einem 
schrankenlosen Sieg des Spezialismus und in einer Verselbstandigung der 
Einzelwissenschaften enden. Die Nachteile einer solchen Einseitigkeit 
blieben aber nicht aus, und es setzen daher jetzt die Bestrebungen ein, 

1) Nii.heres iiber die Begriffe sowie die geschichtliche Entwicklung von 
Technik und Wirtschaft siehe Janssen, Th.: Technische Wirtschaftslehre. 
Leipzig 1925. 

Janseen, Baulngenieur. 2. Auf!. 1 



2 Wirtschaftslehre. 

die Verbindung von Technik und Wirtschaft wiederherzustellen. Die 
beiden Probleme, die mit dem Fortschreiten der Technik in den Bereich 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften einbezogen werden muBten, 
sind das wirtschaftliche System der Technik und die Technik 
als Kulturwissenschaft. Der Entwicklungsgang der Technik wurde 
ausschlaggebend dadurch bestimmt, daB ihre Entfaltung in das Zeitalter 
des Freihandels, der individualistischen Wirtschaftsordnung fiel. Alle 
Fortschritte der Technik wurden unmittelbar der Wirtschaft dienst
bar gemacht, und daher galt in der ganzen, nach historischer Methode 
aufgebauten Nationalokonomie die moderne Technik nur als ein Ar
beitsmittel im Wirtschaftsleben, als ein Behelf der Wirtschaft. Die Er
kenntnis von Wesen und Bedeutung der modernen Technik war der 
volkswirtschaftlichen Betrachtung vollstandig entriickt, und erst eine 
neue Wissenschaft, die auf den Naturwissenschaften basierende Theorie 
der Technik konnte der Volkswirtschaftslehre das Verstandnis der 
neuen Materie vermitteln1). Die altere Volkswirtschaftslehre hatte sich 
von den Kameralwissenschaften her eine synthetische Betrachtung 
aller Vorgange des Kultur- und Wirtschaftslebens bewahrt. So unter
scheidet noch Karl Heinrich Rau2) in dem der Arbeit als Giiter
quelle gewidmeten Abschnitt seiner "Politischen Okonomie" in der 
Gruppe der "Wirtschaftlichen Arbeiten" erstens die Urproduktion, 
Bergbau und Landwirtschaft, und zweitens die Technische Produk
tion, umfassend Gewerksarbeit, Industrie, Baukunst usw. Aber die 
Industrietechnik hatte in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts 
eine derart uniibersehbare und unvermittelte Entwicklung genommen, 
daB ihr Gebiet einer eingehenden volkswirtschaftlichen Betrachtung 
immer mehr entriickte. Und wie die handwerksmitBige Oberlieferung 
in der industrialisierten Bevolkerung rasch verblaBte, so endete die 
empirische Betrachtung der Maschinentechnik vor der tJbermacht neu
artiger, an nichts Bisheriges ankniipfender Erscheinungen. Diese Er
scheinungen und damit die gesamte Technik wieder in den Bereich der 
Betrachtungen der Volkswirtschaft zu ziehen, ist das Verdienst Em an u el 
H errmanns, des Professors der politischen Okonomie an der Technischen 
Hochschule Wien3). Seine Untersuchungen bilden den Ausgangspunkt 
des wissenschaftlichen Systems technischer Arbeitsvorgange. Er geht 
von der Kulturbedeutung der modernen Technik aus, aber sein System 
umfaBt ausschlieBlich die Industrietechnik, weil er ihr die groBte 
ethische Bedeutung beimaB. "Freiheit und Macht sind die Ziele der 
Menschheit seit ihren ersten Kulturbestrebungen, nur die Wege, dazu 
zu gelangen, waren verschiedene. Aber der sicherste, wenn auch mUhe
vollste Weg unter allen bisherigen (Religion, Kunst, Wissenschaft usw.) 
ist gewiB jener der technischen Wissenschaft. Auf diesem Wege ent-

1) Brunner, Dr. Karl H.: Baupolitik aIs Wissenschaft. Wien 1925. 
2) Rau, Dr. K. H.: Lehrbuch der politischen Okonomie. 8. Aufl. 

Heidelberg 1868. 
3) Herrmann, Dr. E.: Prinzipien der Wirtschaft. Wien 1878, und 

Technische Fragen und Probleme der modemen Volkswirtschaft. Leip
zig 1891. 
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ringen wir uns dem Absolutismus des Himmels, der Schonheit, des 
Schwertes, der Meinung am vollstandigsten und werden auf die exak
teste Weise frei nach allen Richtungen, auf diesem Wege bezwingen wir 
die Natur und uns selbst." Wenn hiernach Herrman auch nicht 
im entferntesten an einen MiBbraueh der Technik dachte, so waren 
ihm doch die Gefahren, welehe dieser erstrebten Freiheit eben durch 
die einseitige Pflege der Wirtschaft drohten, noch nicht gewartig, sonst 
hatte er seinem System der technischen Wirtschaft gewiB ein solches 
der sozialen Forderungen beigegeben. 

Eine organische Verbindung fand das wirtschaftliche System der 
Teehnik mit der Volkswirtschaft dann durch Julius Wolf, indem 
er erstmalig 1892 und ausfiihrlicher in seiner "Nationalokonomie als 
exakte Wissenschaft"l) zu den von der klassischen Volkswirtschafts
lehre anerkannten Produktionsfaktoren: Natur, Arbeit und Kapital, den 
der "Technischen Idee" zufiigte. Hierin lag ein bedeutender Fort
schritt, daB nunmehr die aller angewandten, schaffenden Technik zu
grunde liegende Idee erkannt und gewertet wurde. 

Die Theorie der Technik wurde zuerst in grundlegender Weise von 
Reuleaux angebahnt, der die technische Wissenschaft als einer der 
ersten iiber die Grenzen ihrer Spezialgebiete fiihrte und in einem Vor
trage im Niederosterreichischen Gewerbeverein vom Jahre 18842) die 
Frage aufwarf: "Welehe Stellung nimmt die Technik unserer Tage eigent
lich in der Gesamttatigkeit am Kulturproblem ein? Eine Stellung, von 
welcher wir uns, wie mir scheint, lange nicht so genau Rechenschaft 
geben aIs von der sozialen und okonomischen Wichtigkeit, welche wir der 
Technik beimessen". Reuleaux schopfte damals aIs erster die Er
kenntnis, daB die "wissenschaftliche Technik die Tragerin der Kultur, 
der kraftvollen unermiidlichen Arbeiterin im Dienste der Gesittung und 
Bildung des Menschengesehleehtes" sei. 

Die weitere Behandlung des Problems blieb aber vereinzelt, und es 
klingt wieder wie aus moderner Ansehauung gesproehen, wenn Professor 
Ad. Ernst in einer dem gleiehen Thema gewidmeten Festrede im 
Polyteehnikum Stuttgart im Jahre 18883 ) erklart: "Die sozialen Ver
haltnisse riehten an die gebildeten Vertreter der Teehnik die eindring
liche Mahnung, nicht nur wissenschaftliche und wirtschaftliche Produkte 
zu liefern, Lohn und Brot unter die arbeitenden Klassen auszuteilen, 
sondern auch mit der Entschlossenheit eines festen Charakters fiir die 
sittlichen Wahrheiten einzutreten, welche sich dem Industriellen wie 
dem Forscher stets offenbaren." Ernst wandte sich in seiner Rede ins
besondere gegen die Geringschatzung des Baugewerbes und gegen das 
Vorherrschen des nackten Niitzlichkeitsprinzips im technischen Schaffen. 

Man stand damaIs noch vollstandig unter der Vorherrschaft des rein 
okonomischen Denkens, und nur schrittweise machten sich in der vor
wiegend auf das okonomische Moment eingestellten Nationalokonomie 

1) Wolf, Julius: NationalOkonomie als exakte Wissensehaft. Leip
zig 1908. 

2) Reuleaux, F.: Vortrag iiber Kultur und Technik. Wien 1884. 
3) Ernst, Ad.: Kultur und Technik, Z. d. V. d. I., 1888. 

1* 



4 Wirtschaftslehre. 

Lehrmeinungen geltend, welche geeignet waren, der Technik zu ihrer 
richtigen, kulturellen Einschatzung zu verhelfen. Werner Som bart 
Buchta die Technik ala den Inbegriff aller derjenigen Fahigkeiten 
und Kenntnisse zu fassen, die dazu dienen, in zweckmaBiger Weise die 
Dinge der auBeren Natur zu niitzen. Gegeniiber der Gebundenheit der 
Wirtschaft ala "geordneter Unterhaltsfiirsorge" erklart er, in "Ober
einstimmung mit Emanuel Herrmann, ala das Entwicklungsprinzip 
der Technik die "Freiheit", die Befreiung der Menschen von den 
Schranken der Natur, von ortlicher wie zeitlicher Gebundenheit, und 
zwar nicht die Befreiung des einzelnen, sondern vielmehr die Be
freiung der Menschheit ala Ganzes!). 

Von grundlegender Bedeutung fiir die Bestrebungen der neueren 
Zeit, das Gesamtgebiet der Technik in Bezug zur Volkwirtschaftslehre 
zu bringen, sind die Werke von Max Kraft2), welcher lange Jahre ala 
Professor der Technologie an der Technischen Hochschule in Graz 
wirkte. In seinem Werke "System der technischen Arbeit" und in der 
spateren Schrift "Giiterherstellung und Ingenieur in der Volkswirt
schaft" hat er der bisherigen Sonderstellung der technischen Wissen
schaften dadurch ein Ende bereitet, daB er die Gesamtmaterie der 
Technik von Gesichtspunkten der Volkswirtschaft beleuchtet und fur 
die erhOhte Anerkennung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung eintritt. 
Kraft ging nicht von der historischen Richtung der NationalOkonomie 
(Roscher, Schmoller u. a.) aus, sondern schuf einen neuen, das Ge
samtgebiet der wirtschaftlich nutzbar gemachten Technik urspriinglich 
erfassenden Aufbau des Stoffes durch dessen Gliederung nach den 
Produktionselementen: Energie, Materie, Zeit und Raum. Seine Lehre 
war fur die richtige Erkenntnis der wesentlichen Inhalte technischen 
Schaffens in der Volkswirtschaft von groBter Bedeutung, aber mit seiner 
rein mechanischen und energetischen EinsteHung konnte er doch dem 
modernen Bau- und Verkehrswesen nicht gerecht werden. Wenn er bei 
der Erorterung der Wechselwirkung von Materie und Energie in Zeit 
und Raum im Abschnitt uber die "Sicherung des Raumes als Hilfsmittel 
des technischen Arbeitsvorganges" aHe als Arbeitsraum dienenden Oh
jekte, wie Fundamente, Geruste, Umfriedungen, aber auch StraBen
decken, Magazine, Werkstatten, Stalle, Wohnraume usw. also "alIe 
diejenigen Produkte, deren Herstellung Zweck des Tief- und Hoch
baues ist", einordnet und im Abschnitt uber die "Hilfsmittel zur "Ober
leitung der aktuellen Energie auf das Produkt", zu einem SammeI
begriff der industriellen Transportgerate und der Verkehrswege ein
schlieBlich der StraBen- und Eisenbahnen als die "Hilfsmittel zur Her
stellung und Verwendung der kinetischen Energie im Luftmedium auf 
fester Grundlage, Landtransport" gelangt, so muBte er mit dieser ein
seitigen Begriffsbildung zu unfruchtbaren Theorien kommen. DaB daher 

1) Som bart, Werner: Technik und Wirtschaft. Leipzig 1901, Ders.: 
Deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert. Berlin 1913. 

2) Kraft, Max: Das System der technischen Arbeit. Leipzig 1902. -
Ders.: Guterherstellung und Ingenieur in derVolkswirtschaft, in deren Lehre 
und Politik. Wien 1910. 
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bei den staatswissenschaftlich vorgebildeten Volkswirtschaftlern eine 
V oreingenommenheit gegen seine theoretischen Erkenntnisse geweckt 
wurde, ist um so leichter zu verstehen, als Krafts Bestreben vor aHem 
auf eine erhOhte Einschiitzung des Ingenieurs in der Wirtschaft und in der 
offentlichen Verwaltung gerichtet war, wahrend nach der damals noch 
vorherrschenden Denkungsart in der Technik lediglich ein Behelf der 
Wirt8chaft und ein Arbeitsmittel im Wirtschaftsleben gesehen wurde. 
Knfts Verdienst liegt also darin, daB er nicht allein die richtige Er
kenntnis der wesentlichen Inhalte technischen Schaffens in der Volks
wirtschaft gefordert hat, sondern auch ein unermiidlicher, selbstloser 
Vorkampfer fiir die Stellung des Ingenieurs in der Volkswirtschaft ge
wesen ist. 

Die Fortschritte der Technik wurden unmittelbar der Wirtschaft 
dienstbar gemacht und die Folge war, daB auch die Begriffe Technik 
und Wirtschaft vielfach gleichgestellt wurden. Erst die jiingsten 
Untersuchungen der Volkswirtschaftslehre haben hier eine Anderung 
gebracht. Die nach dem heutigen Stande der Wissenschaft erschOpfendste 
Darstellung fanden die Wechselbeziehungen zwischen Technik und Wirt
schaft durch Professor Friedrich von Gottl-Ottilienfeld1). Er 
schuf, zum Teil auf dem Werke Krafts basierend, eine liickenlose Lehre 
von den wirtschaftlichen Prinzipien der Giitererzeugung. Diese Be
schrankung auf die Produktionstechnik wird aber der gesamten Technik 
nicht gerecht, die EinsteHung der Produktionslehre aHein auf die Her
stellung industrieller und gewerblicher Giiter, welche dem Konsum 
oder dem Export dienen und so die Grundlage fiir Handel und Trans
portwesen bilden, ist unvollstandig und geht an dem Wesen des Bau
und Verkehrswesens vorbei. 

Wir finden im Rahmen der Produktionslehre die Bauunternehmung 
als eine Raumgiiter erzeugende Tatigkeit und das Bauwesen als den 
Inbegriff dieser Raumgiiter hingestellt. Diese Auffassung ist aber un
vollkommen und widerspricht den volkswirtschaftlichen Begriffen. 
Denn die Erzeugnisse des Bauwesens sind keine Giiter im wirtschaft
lichen Sinne. Wenn auch ein Wohn- oder Geschaftshaus noch insofern 
den Charakter eines wirtschaftlichen Gutes hat, als es verkauflich ist 
und den Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterliegt, so trifft dies 
fiir offentliche Anlagen und Gebaude nicht mehr zu. Es wird bei der 
Definition der Erzeugnisse des Bauwesens als Raumgiiter iibersehen, 
daB im ProzeB des Bauens das Wesentliche die Veranderung der 
Zwecke ist. Durch diesen ProzeB wird der wirt8chaftliche Charakter 
der Baumaterialien und der Bauherstellung auf Grund des der Arbeit 
zugrunde liegenden Programmes, ihres Zweckes, in einen sozialen 
Charakter des fertigen Baues umgebildet. Das Bauwesen wurde in der 
Begriffsbildung der Technik bei der Betrachtung von rein theoretisch
technischer oder von kultur-philosophischer Seite gewissermaBen nur 
mitgenommen, d. h. seinem innersten Sinne nach iibergangen. Das 

1) von Gottl- Ottilienfeld, Friedr.: Der wirtschaftliche Charakter 
der technischen Arheit. Berlin 1910. - Ders.: Wirtschaft und Technik, 
im Grundri13 der SozialOkonomik, II. Aht. 2. Teil. Tiihingen 1923. 



6 Wirtschaftslehre. 

Bau- und Verkehrswesen hat nicht aHein einen okonomischen Charakter, 
sondern greift auch tief in das soziale und kulturelle Leben hinein. Es 
war eine Umstellung der durch die Alleinherrschaft des okonomischen 
Grundsatzes irregeleiteten Auffassung auch bei den Technikern not
wendig, bis sie als letzten Zweck der Technik das Moment des kulturellen 
Fortschrittes erkannten. Es ist dasVerdienst Eberhard Zschimmers1 ), 

hier der Technik neue Wege gewiesen zu haben. In seiner "Philosophie 
der Technik" geht er nicht von der wirtschaHlichen Seite der Technik 
aus, sondern stellt vor allem fest, daB "die Technik nur als organische 
Teilerscheinung eines groBeren Phanomens, der Kulturentwicklung 
iiberhaupt" betrachtet werden konne. Er definiert das technische 
Schaffen als "zweckvolles Umgestalten der Naturwirklichkeit, charak
terisiert durch den Grundgedanken der von der Technik erstrebten 
materiellen Freiheit des menschlichen Lebens". Diese Auffassung geht 
nicht einseitig vom technischen ArbeitsprozeB, von dem ProzeB der 
Giitererzeugung aus und ist darum auch auf das Bau- und Verkehrs
wesen anwendbar. Ostwalds energetischer Imperativ. der Lehrsatz: 
Vergeude keine Energie,. verwerte sie!2) sei wohl ein Kennzeichen der 
modernen Ingenieurtechnik, aber keineswegs das einzige und ausschlag
gebende. Die wahre innerste Idee der Technik entfalte sich vielmehr 
in der von der ganzen Menschheit praktisch erlebten und genossenen 
materiellen Freiheit, die die Techniker ihr schenken. So gelangte Z s ch im
mer als erster zu einer organischen Entwicklung vom Kulturwerte und 
dem Kulturziele der Technik, und es ist sein Verdienst, die tiefere tech
nische Idee auch im Bauwesen erkannt zu haben, ein groBer Fortschritt 
gegeniiber Kraft, der noch das Bau- und Verkehrswesen der Guter
produktion eingliederte. 

Den vielseitigsten Oberblick iiber die moderne Technik und ihre 
Wechselbeziehungen zu den geistigen Inhalten des Lebens gewahrt 
schlieBlich das Werk Ro bert W eyra uchs, des vor kurzem verstorbenen 
Professors der Technischen Hochschule Stuttgart, iiber "Die Technik, 
ihr Wesen und ihre Beziehungen zu anderen Lebensgebieten", Stuttgart 
1922. Das Werk ist ein Kompendium iiber aIle der Erforschung der 
Technik, ihres innersten Wesens und ihrer Ziele gewidmeten wissen
schaftlichen Arbeiten und laBt keine der moglichen Beziehungen auBer 
acht. 

Von den beiden Problemen, das wirtschaftliche System der Technik 
und die Technik als Kulturproblem, wurde also zunachst nur das erstere 
als die einzige, letzte und hochste Organisationsform angesehen, die 
man der angewandten Technik, der Technik der Giiterproduktion, 
welche auch das Bau- und Verkehrswesen mit umfaBte, geben konnte. 
Aber die Wirtschaft allein stellt keineswegs der Technik aIle Probleme 
und ist nicht immer der letzte Endzweck ihres Schaffens, sondern wenn 
einmal erkannt ist, daB die Wirtschaftlichkeit im Sinne des Sparens 
ein Grundsatz jeglicher Technik ist, dann steht fest, daB die Technik 

1) Zschimmer, Eberhard: Philosophie der Technik. Jena 1924. 
2) Ostwald, Wilhelm: Der energetische Imperativ. Leipzig 1912. 
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auch zahlreiche Aufgaben unmittelbar aus den sozialen und kulturellen 
Bediirfnissen der Menschheit erhalt. Das soziale oder kulturelle Moment 
tritt uns bereits bei den Wohngebauden entgegen, noch mehr aber bei 
allen offentlichen Bauten, welche der Bildung, der Pflege der Kiinste 
oder dem Kultus gewidmet sind, und ganz besonders bei allen Sied
lungen, dem Stadtebau. Auch im Bauingenieurwesen konnen zahlreiche 
Gebiete herausgegriffen werden, in welchen durch den Bestand oder 
Betrieb der einschlagigen Schopfungen vorwiegend soziale Bediirfnisse 
befriedigt werden. Es sei nur an den kulturellen W (frt der durch das 
moderne Verkehrswesen ermoglichten Freiziigigkeit der Menschen und 
an die rein sozialen Vorteile der Verkehrseinrichtungen ii berhaupt er
innert. 1m ganzen Bauwesen kommen also zu den Gesetzen der Wirt
schaftlichkeit soziale und kulturelle Momente hinzu, und den ersten 
Versuch einer Eingliederung der Technik in die Soziologie, ihrer theo
retisch begriindeten Einordnung in die Gesellschaftswissenschaften hat 
in jiingster Zeit Professor Schilling in Berlin unternommen. Bei der 
Eingliederung der Technik wird aber die Technik wieder vollends als 
ein Gebiet der Wirtschaft definiert, und zwar wird mit dem Begriff 
Technik wieder nur die Industrietechnik gemeint und diese mit dem 
Bereich der Wirtschaft derart weitgehend identifiziert, daB er die Re
formierung der technischen Hochschulen nach der wirtschaftlichen Seite 
fordert - "selbst wenn sie sich dann nicht mehr als Technische Hoch
schulen, sondern als Wirtschaftshochschulen bezeichnen miissen1)". 

Die Gesetze der Wirtschaftlichkeit an sich sind vornehmlich dem 
Gesamtbereiche der Produktion eigen, soziale Gebote hingegen, also 
die aus dem Dasein und den Zielen der menschlichen Gesellschaft her
vorgehenden Forderungen, beherrschen diejenigen Bereiche technischen 
Schaffens, welche der Vergegenstandlichung des sozialen Gefiiges dienen. 
Und dies trifft zu fiir das Bauwesen hinsichtlich der Schaffung von 
W ohnungen, der Bauten fiir Kultur und Verwaltung sowie hinsichtlich 
der Verkehrs- und hygienischen Anlagen. In dieser Gruppe sind ge
sellschaftliche und kulturelle Inhalte das Vorherrschende, wahrend die 
Wirtschaftlichkeit nur insofern mitspricht, als sie ein Grundsatz jeg
lichen technischen Schaffens ist. 

Diese Feststellung bedeutet, daB fiir das Bau- und Verkehrswesen 
nicht allein die Gesetze der Wirtschaftlichkeit in Betracht kommen, 
sondern auch die der Soziologie. Eine Verbindung der technischen 
Wissenschaften mit den wirtschaftlichen und sozialen Wissenschaften 
kann nun kurz mit "Baupolitik" bezeichnet werden, eine Bezeichnung, 
die Dr. Brunner in seiner obengenannten Schrift eingefiihrt hat. Die 
Baupolitik stellt nach ihm ein unmittelbares Verbindungsglied zwischen 
Bauwesen und Soziali:ikonomie dar und ihr solI fiir die Gruppe Bau- und 
Verkehrswesen die Aufgabe zufallen, "dem technischen Schaffen ihres 
Gebietes grundsatzlich die richtige Einstellung zu den Bediirfnissen der 
kultivierten Menschheit, zu den Gesetzen der angewandten Sozial-

1) Schilling, A.: Die Stellung der Technik im Rahmen der Wissen. 
schaften. Techn. u. Wirtsch. 1924, Heft 5. 
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wissenschaften zu geben. Die Lehre der Baupolitik hat den Techniker 
in das Gebiet gesellschaftlicher Wissenschaften einzufiihren, verwandte 
Grenzgebiete der in Frage kommenden Disziplinen synthetisch zu einem 
Gesamtgeriist zu vereinigen, das dann allen idealen Forderungen nach 
Entwicklung und Wohlfahrt der Menschheit die Wege technischer Ver
wirklichung weist." 

2. Gr-q.ndbegriffe der Wirtschaftslehre. 
Von den Grundbegriffen der Wirtschaftslehre 1) kommen fiir die 

Praxis des Bauingenieurs besonders in Betracht die Begriffe Wert und 
Preis, Geld und Kapital. 

Das Wertproblem und die Preisfrage sind von jeher Ausgangspunkt 
jeder theoretischen Betrachtung der menschlichen Wirtschaft gewesen 
und haben die verschiedensten Theorien gezeitigt. Es wird der letzte MaB
stab des Giiterwertes einerseits im wertenden Subjekte selbst gesucht, 
d. i. die su bjektive Werttheorie, und andererseits auBerhalb der mensch
lichen Natur, d. i. die objektive Werttheorie. 

Subjektive Werttheorien haben zumeist die alten Merkantilisten 
aufgesteIlt, denn als tiichtige erfahrene Kaufleute, welche die ganze 
Welt mit ihren Waren versorgten, betrachteten sie naturgemaB die 
Werterscheinung yom privatwirtschaftlichen Standpunkt aus, sie 
wuBten zur Geniige, wie sehr der Preis von den personlichen Wert
schatzungen ihrer Abnehmer abhing, und ihr oberstes Gesetz war das 
Gesetz von Angebot und Nachfrage. In der Freihandelslehre 
ist daher der Marktpreis der vorherrschende Begriff, der Tauschwert 
einer Ware wird lediglich durch die aufgewendete Arbeit im privat
wirtschaftlichen Sinne bestimmt. Ala KapitaI werden aIle Giiter be
zeichnet, welche zur Produktion dienen, und der Begriff Kapital wird 
somit ebenfalls im privatwirtschaftlichen Sinne verallgemeinert. 

Die objektiven Werttheorien sind dagegen die Lehren der Philo
sophen im Zeitalter des Naturrechtes und der Marxisten. Diese sog. 
Klassiker und ihre Nachfolger, die reinen Arbeitswerttheoretiker, 
suchten nach dem natiirlichen Werte, und der heranwachsende Kapita
Iismus mit seiner immer mehr erstarkenden freien Konkurrenz besonders 
im Inlande gab ihnen einen vollkommeneren MaBstab in die Hand: die 
Produktionskosten. Denn offenbar war es, daB bei freier Konkur
renz und ungehemmter Produktion der Preis sich auf die Dauer nach 
den Gestehungskosten richten muBte, mindestens aber das Bestreben 
hatte, sich ihnen zu nahern. Die Arbeitswerttheoretiker, insbesondere 
Karl Marx, gehen dabei von der Ware: menschliche Arbeitskraft aus, 
wie sie im freien Markte von den kapitalistischen Unternehmern gekauft 
wird, und konstruieren einen Unterschied zwischen dem Preis, dem 
Lohn und dem Gebrauchswert des Arbeitserzeugnisses. FUr sie ist der 
Gebrauchswert der maBgebende Begriff, nach welchem sich der Preis 
richten muS, und in dem Unterschied zwischen Preis und Wert der 

1) Siehe T h. Jan sse n, Technische Wirtschsftslehre, Teil III. 
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Ware Arbeitskraft liegt fiir sie die soziale Frage. Dieser Sozialismus 
versteht daher folgerichtig unter Kapital auch nur eine Geldsumme, 
mit welcher der Unternehmer sich menschliche Arbeitskriifte kaufen 
kann, um die Arbeitserzeugnisse mit Gewinn zu verkaufen. Er be
schrankt also den Begriff Kapital auf die Wertsummen, die angelegt 
werden, um Gewinn zu erzeugen; und da der Mehrwert nicht im Tausch 
der Waren auf dem Markt erzeugt wird, so muB er im Produktionsvor
gang beim Gebrauch der gekauften Ware Arbeitskraft entstanden sein. 

In der neueren theoretischen Nationa16konomie wird nun das 
Grenzn u tzengesetz als Erklarungsprinzip fUr aIle Werterschei
nungen in der Volkswirtschaft angesehen l ), und der Kapitalbegriff wird 
unterschieden in Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne und in privat
wirtschaftliches Kapital. Als ersteres werden die produzierten Produk
tionsmittel bezeichnet, d. i. also ein rein technischer Begriff, und unter 
letzterem werden die im Besitz der einzelnen wirtschaftenden Personen 
befindlichen Gewinn abwerfenden Gegenstande verstanden. Ver
schiedentlich erblickt man auch das grundsatzliche und entscheidende 
Moment im Begriff des Kapitals, gerade so wie im Begriffe des arbeits
los Rentenbezug ermoglichenden GroBgrundeigentums, in den gesell
schaftlichen Machtverhaltnissen, die den Besitzer groBerer Mengen 
produzierter Produktionsmittel innerhalb der gegenwartigen Wirt
schaftsordnung in den Stand setzen, einen arbeitslosen Monopolgewinn 
einzustreichen2). Kurz, die Begriffe Wert, Preis und Kapital erfahren 
je nach dem Standpunkte, von welchem aus das Wirtschaftsleben be
trachtet wird, mehr oder weniger auseinandergehende Deutungen. 

Die Giiter werden entweder durch die Verwendung zur Bediirfnis
befriedigung vernichtet, verbraucht, wie ein Brot, oder nur genutzt, 
wie ein Grundstiick, das in seiner Substanz unverandert bleibt, oder 
auch abgenutzt wie ein Kleidungsstiick, das eine wiederholte, aber nicht 
unendlich oft wiederholte Benutzung zulaBt. Die Giiter sind entweder 
unmittelbar niitzlich, wie das Brot, oder mittelbar niitzlich, wie ein Werk
zeug, und sind zusammengesetzt aus Naturstoffen und menschlicher 
Arbeit in einer bestimmten Zusammensetzung, die den Niitzlichkeits
oder Gebrauchswert bestimmt. Die bei der Herstellung von Giitern 
aufgewendeten Giiterelemente werden die Kosten genannt, und der 
Aufwand an Giitern bei der Produktion ergibt den Kostenwert. Dem
gegeniiber steht der Leistungswert als der von dem Aufwand an 
Giitern ausgehende Effekt, und der "OberschuB des Leistungswertes 
iiber den Kostenwert ist dann der Mehrwert des Produktes, der Erfolg. 
So liegt der Effekt oder Erfolg einer Maschine darin, daB der Aufwand 
an Giitern fUr ihre Herstellung weniger kostet, als die Verwendung der 
Maschine Arbeit ersetzt. Die Brauchbarkeit eines Gutes fUr einen be
stimmten Zweck bestimmt also allgemein den wirtschaftlichen Wert 
des Gutes, den Gebrauchswert, dagegen ist der Tauschwert eines 

1) Kellenberger, E.: Kritische Beleuchtung der modernen Wert- und 
Preistheorie. Z. f. d. ges. Staatswissenschaft 1912. 

2) Oppenheimer, Dr. Franz: Theorie der reinen und politischen Oko
nomie. 
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Gutes lediglich die Brauchbarkeit eines Gutes zum Tausch gegen andere 
Guter. Der Tauschwert kann subjektiv oder objektiv sein. 1m Handels
verkehr kommt vorzugsweise der objektive Tauschwert der Guter in 
Betracht, wo die Handelsgesetze von Wert sprechen, ist regelmaBig der 
objektive Tauschwert gemeint. Dieser kann auf privater oder obrig
keitlicher Einzelbewertung oder auf der Wertschatzung der Gesamtheit 
von Wirtschaftssubjekten (eines bestimmten Ortes zu einer bestimmten 
Zeit) beruhen. Der durchschnittliche objektive Tauschwert heiBt 
Verkehrswert oder gemeiner Wert und fiir den Umsatz der Tausch
guter auf einem Markt der Marktwert (Borsenwert, Kurswert). In der 
Privatwirtschaftslehre heiBt Wert der in Geld schatzbare Wert, der 
Wertbetrag ist der ziffermaBig ausgedruckte Geldwert eines Gutes. 

1m freien Tauschverkehr bilden sich die Preise der Guter durch 
Angebot und Nachfrage, indem das Angebot den Gesamtvorrat der 
Guter, die Nachfrage die Gesamtheit der Bedurfnisse zum Ausdruck 
bringt. Der in Geld ausgedriickte Preis ist die Menge von Geldeinheiten, 
die im Tauschverkehr fiir ein Gut gegeben wird, der Preis ist daher eine 
verkehrswirtschaftliche Tatsache. Er ist abhangig von Vorrat und 
Bedarf und richtet sich ebenso wie der Wert nach der Nutzlichkeit und 
relativen Knappheit der Guter. Je nutzIicher ein Gut ist, um so wert
voller ist es, und je geringer der Vorrat, um so groBer ist der Wert. Die 
GroBe des VorratB entscheidet also daruber, welcher von den verschie
denen Nutzen, die das Gut gewahren kann, im Einzelfalle von ihm ab
hangt, das erste Stuck, das zur Befriedigung des starksten Bedurfnisses 
dient, hat sicherlich einen groBeren Nutzen als die weiteren Stucke, die 
einem minder starken Bedurfnisse dienen. 1st also der Vorrat groBer 
als der Bedarf, so ist der letzte Nutzen des gesamten Vorrates das MaB 
des Wertes, und dieser letzte Nutzen wird Grenznutzen genannt. 
Wenn auch das Gut allgemein nach dem Preise geschatzt wird, der auf 
dem Markt dafur gezahlt werden muB, so wird doch immel', wenn auch 
viclleicht unbewuBt, das Gut nur gekauft, wenn der Preis niedriger ist 
als die subjektive Wertschatzung des Grenznutzens des Gutes. 

Zu diesem Grenznutzengesetz tritt bei der Produktion noch das 
Produktionskostengesetz. Denn der Verkaufspreis der Ware kann 
auf die Dauer nicht geringer sein als der Einkaufspreis der benotigten 
Produktionsgiiter oder als der Kostenwert der Produktion, und das 
praktische Leben lehrt auch, daB die Warenpreise in der· Regel durch 
die notwendigen Herstellungskosten bestimmt werden. Aber das 
Produktionskostengesetz macht sich nur unter der Wirkung der freien 
Konkurrenz, unter der Wirkung von Angebot und Nachfrage geltend. 
Der Marktpreis der unter freier Konkurrenz stehenden Waren ist fur 
die Produktion richtunggebend, der Preis der Produktionsguter wird 
bestimmt durch den Preis ihrer Produkte, und in dem Gesetz von 
Angebot und Nachfrage kommen aIle die subjektiven Wertschatzungen 
der Kaufer zum Ausdruck, in letzter Linie deren Schatzung des Grenz
nutzens. 

Zu den Guterelementen Naturkraft und menschliche Arbeit kommt 
nun in der modernen VolkswirtBchaft noch als weiterer Produktions-
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faktor das K a pit a I hinzu. Kapital ist urspriinglich Produktionsver
mogen, ein Vorrat von wirtschaftlichen Giitern oder Geldwerten iiber 
den Bedarf, der zu weiterer wirtschaftlicher Tatigkeit verwandt wird. 
Diese Verwendung des Vermogens macht die wirtschaftliche Tatigkeit 
ergiebiger, und diese Erkenntnis fiihrte zur kapitalistischen Produktions
methode, indem das Vermogen in zweckentsprechende Hilfsmittel um
gewandelt wird. Daraus folgt als typische Funktion des Kapitals in der 
wirtschaftlichen Tatigkeit die ErhOhung der Produktivitat der Arbeit 
und damit der Nutzen der kapitalistischen Produktionsmethode oder 
Arbeitsart. Es gibt aber auch ein Hindernis ffir die Kapitalbildung, 
namlich die Anforderungen des laufenden, auf rasche Befriedigung 
dringenden Bedarfs, und somit hat auch die kapitalistische Produktions
methode einen Wert. 

Diese Erfahrungstatsachen haben zur Anwendung der kapitalistischen' 
Arbeitsart gefiihrt, und da die MogIichkeit, Kapitalgiiter anzusammeln, 
mit dem Fortschreiten der Technik zugenommen hat, so hat sich im 
Laufe der Zeit die kapitalistische Arbeitsart immer mehr vertieft und 
verbreitert, zur kapitalistischen Unternehmung und schIieBIich zur kapi
talistischen Wirtschaftsform gefiihrt. Die Herstellungskosten der Giiter 
werden bei dieser Arbeitsart niedriger und die Preise sinken auch, so
bald arbeitsparende Betriebsweisen eingefiihrt sind, aber sie sinken 
nicht um den vollen Betrag der ersparten Arbeit, sondern um etwas 
weniger, indem ein neuer Faktor, der Kapitalzins, hinzutritt. Der 
Kapitalzins ist wieder ein Ergebnis aus dem Wettbewerb der Kapital
begehrenden untereinander, und hieraus ergibt sich seine Hohe. Der 
Zins kommt zum Ausdruck in dem Enderzeugnis, und es zahlen ihn die 
Kaufer der Erzeugnisse in dem Kaufpreis, an letzter Stelle also die 
Verbraucher. 

Die kapitalistische Produktionsweise ist eine zweckmaBige und vor
teilliafte, daher, wie selbst Karl Marx zugibt, ein notwendiges, folg
Hch auch berechtigtes Glied in der wirtschaftlichen Entwicklung. Aber 
mit KapitaIismus wird auch die Geldherrschaft oder das Finanz
kapital benannt, das mit der Zeit immer machtiger geworden ist und 
seine Macht ausgenutzt hat, um die Herrschaft iiber die Wirtschaft zu 
erlangen. Dieses Ziel ist ihm erleichtert worden, weil in dem Wett
bewerb der einzelnen kapitalistischen Unternehmungen entscheidend 
wurde der Besitz an Kapital. Ohne Kapital war bei der neuen Technik 
und der groBen Ausdehnung des Wettbewerbes keine Unternehmung 
mehr zu fiihren; von den EntschlieBungen der Kapitalbesitzer wurden 
die Richtung und der Umfang der Produktion abhangig, von dem Ka
pital hingen die Verwendungsgelegenheiten fiir die Arbeitskrafte der 
Besitzlosen ab, die sich im Wettbewerb untereinander um die Ver
wendung ihrer Arbeitskraft im Dienste des Kapitals bewerben muBten. 
Dadurch wurde die breit angewachsene Schicht der Arbeiterklasse in 
ihrer ganzen Lebenshaltung an die Interessen der Kapitalbesitzer und 
mit diesen an die Schwankungen der Marktpreise und die dadurch be
dingten Rentabilitatsaussichten der Unternehmungen gebunden. Dieses 
tJbergewicht des Finanzkapitals in der Organisation und Fiihrung der 
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Wirtschaften ist in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher hervor
getreten und so bestimmend fiir den Charakter der Volkswirtschaft 
geworden, daB man diese Periode mit dem modernen Finanzkapita
lismus bezeichnen kann. Es wird das Finanzkapital aIs Trager der 
kapitalistischen Produktionsweise, das Finanzkapital aIs Produktions
kapital angesehen, und damit sind auch die MiBstande und Dbel der 
Geldherrschaft auf die kapitalistische Arbeitsart iibertragen worden. 
Aber das Produktionskapital aIs industrielles oder landwirtschaftliches 
Betriebskapital ist national, Industrie und Landwirtschaft konnen gar 
nichts anderes als streng national sein, denn beide wiirden den Ast ab
sagen, auf dem sie sitzen, wenn sie nicht ausgesprochen national waren, 
sie sind erdgebunden. Das Finanzkapital dagegen ist international, 
die groBen internationalen Zusammenhange und Vorteilsgemeinschaften 
sind die eigentlichen Besonderheiten des Finanzkapitals. Und in diesem 
Internationalismus kommt dann auch die Wirtschaftsgesinnung des 
FinanzkapitaIs, das Herrschenwollen, zum Ausdruck. Das Finanz
kapital ist der eigentliche Vertreter des modernen KapitalismuB. 

Das Geld ist als Tauschmittel und Wertmesser Verkehrsmittel, 
und aIs Bolches hat es sich mit der Zeit zu Geld im engeren Sinne, zu dem 
Metallgeld in der Form der M ii n z e entwickelt. Ala solches ist es keine 
Ware mehr. Dies gilt aber nur fiir das Inland, hier hat das Geld keinen 
Preis, dagegen im Auslande ist daB Geld immer Ware, nur Edelmetall, 
wenn nicht eine Miinz- oder WahrungBunion zwischen den Landern 
besteht. Die Miinze im modernen Sinn ist ein Metallstiick, dessen Ge
wicht und Feingehalt durch die Unversehrtheit des ihr aufgedruckten 
StempeIs bezeugt wird. In jedem Lande bestehen gesetzliche Bestim
mungen iiber die Geldmittel, die gesetzliches Zahlmittel sein sollen, und 
diese wirtschaftlich rechtliche Seite des Miinzwesens nennt man Wah
rung. In allen am Welthandel beteiligten Staaten iet heute die Gold
wahrung vorherrschend, es gibt nur ein Wahrungsmetall, das Gold. 
Die Wahrung ist an einen Geldstoff gebunden, aber daneben bestehen 
freie Wahrungen, bei denen der Geldwert sich gegeniiber allen anderen 
Giitern, auch den Edelmetallen, frei bewegt, und die wichtigste Er
scheinungsform der freien Wahrung ist die Papierwahrung, indem 
papierne Geldzeichen, die auf einen bestimmten Betrag lauten, mit 
gesetzlicher Zahlungskraft ausgestattet und daher im juristischen Sinn 
Geld sindl). 

In Deutschland sind die Wahrungsverhaltnisse neu geregelt durch 
die Bank- und Miinzgesetze yom 30. August 1924. Wahrungseinheit ist 
die Reichsm ar k, welche in 100 Reichspfennige eingeteilt ist. Es gilt die 
Goldwahrung, und alleinige gesetzliche Zahlungsmittel sind Goldmiinzen 
und die von der Reichsbank ausgestellten, auf Reichsmark lautenden 
Banknoten unbeschrankt, Silbermiinzen und Kupfermiinzen nur in dem 
Umfange, daB niemand verpflichtet ist, Silbermiinzen von mehr aIs 
20 RM. und Kupfermiinzen von mehr aIs 5 RM. in Zahlung zu nehmen. 

1) Niiheres iiber Geld und Wii.hrung sowie Bank und Borse B. Jans
sen, Th: Technische WirtschaftBlehre. Teil VII. 
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Nehen diesen Reichsmiinzen sind vorlaufig noch weiter die Renten
hankscheine zugelassen, jedoch ist eine weitere Ausgahe untersagt und 
der Umlauf muB allmahlich his 1934 verschwinden. 

1m wirtschaftlichen Lehen vollzieht sich nun der Austausch wirt
schaftlicher Giiter nicht immer Zug um Zug, so daB hei der Leistung 
gleich die Gegenleistung stattfindet, sondem auch so, daB zwischen 
Empfangnahme eines Gutes und der Gegenleistung eine Zeitdifferenz 
liegt, es wird Kredit in Anspruch genommen. Zur Erleichterung dieses 
Kreditverkehrs sind Kreditpapiere geschaffen, welche entweder Geld
p.apiere oder Wertpapiere (Effekten) sind. Geldpapiere dienen zur 
Ubertragung von Geldsummen und werden als Zahlungsmittel zum 
Ersatz des Geldes verwendet, das sind die Banknoten als Schuld
scheine einer staatlich privilegierten Bank, der Wechsel und der 
Scheck. Die Wertpapiere dienen zur Anlage von Geld als Kapital 
und geben daher einen Ertrag am Zinsen (Zinspapiere) oder Divi
denden (Dividendenpapiere), was die Geldpapiere nicht tun. Der 
Wechsel ist eine in gesetzlich vorgeschriebener Form abgefaBte Ur
kunde, durch welche der Aussteller entweder selbst verspricht, an einen 
anderen oder auf dessen Auf trag, an Order eine bestimmte Geldsumme 
zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort zu zahlen, 
d. s. die Eigen- oder Solawechsel, oder durch welche der Aussteller 
eine dritte Person beauftragt, dies zu tun, d. s. die gezogenen 
Wechsel oder Tratten. Der Eigen- oder Solawechsel ist ein Schuld
schein in Wechselform, der gezogene Wechsel dagegen eine Zahlungs
anweisung in Wechselform. Der Wechsel ist kein Ersatzmittel des 
Geldes, er vertagt die Barzahlung nur, macht sie nicht iiberflussig. 
Der Wechsel als Zahlungsversprechen oder Zahlungsanweisung ist vom 
Gesetz mit hesonderen Vorrechten ausgestattet, er kann bei Nichtein
losung am Fiilligkeitstage sofort im beschleunigten Verfahren zum 
Protest gegeben und eingeklagt werden. Einreden im WechselprozeB 
sind nach dem Wechselrecht ausgeschlossen, es ist nur die Einrede der 
Famchung zulassig. Der Richter priift allein, ob der Wechsel vorschrifts
maBig ausgestellt ist, und fragt nur den Ausst-eller oder Akzeptanten, 
ob er seine Unterschrift anerkenne. MuB er dies tun, so wird er ohne 
weiteres verurteiIt, und das Urteil ist sofort vollstreckhar. Und nicht 
allein der Akzeptant, sondem auch der Girant kann im Falle der Zah
lungsunfahigkeit des Akzeptanten im Wege der vom Lieferanten oder 
einem seiner Nachmanner angestrengten Wechselklage in wenigen Tagen 
verurteilt werden. Der Klager wird bevorzugt den friiheren Besitzer 
des Wechsels verklagen, der ibm am zahlungsfahigsten erscheint. 

Die Funktion des Wechsels ist also einerseits die Geldiiberweisung, 
d. i. die Ersparung des Bargeldtransportes zwischen zwei Orten, ins
besondere zwischen zwei Landem mit verschiedenem Geld (Devisen) 
und andererseits die Kreditierung des Kaufpreises, indem der Kaufer 
einen auf ihn gezogenen Wechsel akzeptiert und damit verspricht, am 
Falligkeitstage zu zahlen. Der Aussteller des Wechsels, d. i. der Ver
kaufer, braucht nun nicht auf die Zahlung bis zum Falligkeitstage zu 
warten, sondem er kann, um sofort das Geld zu erhalten, den Wechsel 
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an eine Bank verkaufen, ihn diskontieren, oder er kann auch mit 
dem Wechsel eine eigene Schuld bezahlen, indem er den Wechsel 
giriert, d. h. auf der Riickseite des Wechsels den "Obertragungsvermerk 
setzt. Diskontieren heillt eine unverzinsliche befristete Forderung 
vorzeitig zu ihrem heutigen Werte verkaufen, und Diskont ist daher 
der Unterschied zwischen dem heutigen Wert und dem Wert zur Zeit 
der Fii.lligkeit. Hauptdiskonteur ist die Reichsbank, und der Zinssatz, zu 
welchem sie Wechsel und Schecks ankauft, ist der Reichs bankdiskont. 
Unter Gir 0 versteht man allgemein die Dbertragung einer Forderung. 

Ein diskonW.i.higer Wechsel darf keine Formfehler enthalten, denn 
diese konnen den Ankauf durch eine Bank unmoglich machen. Das 
heute iibliche Wechselformular hat folgende Form: 

Vorderselte 

€' /'et /S. ~tt/ /9.26 au/ 012'e~/cI1) 

~ ~;.; a. ~/( 2) ~n .20.dan. /9.26 3) @JP~ /OOa 50·) 
~ Am 18. April 19265) zahlen Sie gegen diesen Wechse16) 

an die Order von mir selbst7) die Summe von 
~ 

~ Reichsmark: ~end @Jl!etc£'omaJ 50 @JP~. ') 
~ den Wert verrechnet laut Bericht. 

"" ~te1, ~f"tOI e/ldt1e. ~ Wo., 10) ~'Y',e,"'uo 8) 

~ en ~w{;,kt ~~,~Pt':l" /7 t ,,%;,dm..d c!7'.r..,;,;; eJ"'1""';'':'': ") .x;:.: ~,,9!',( ~ 
r;JJ/d'ra.· ~ke'nad'e ~ukl- ~~ta~ 9) &.~.~, 01/~k 1) 

Riickseite 
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Zur Vermeidung von Formfehlern ist zu den beigedruckten Ziffern 
folgendes zu beachten: 

1) Als Falligkeitsort ist der Ort anzugeben, wo der Wechsel zahlbar 
gestellt ist. 

2) Der Ausstellungsort ist der Ort, an dem der Aussteller seinen 
Wohnsitz hat. 

3) Das Ausstellungsdatum solI den Tag in Zahlen, den Monat in 
Buchstaben tragen, die Ziffer des Jahres ist vollstandig auszuschreiben. 

4) Die Betrage in Ziffern und Buchstaben mussen ubereinstimmen. 
Unsere heutige Wahrung ist die Reichsmark. 

5) Das Verfallsdatum muB genau wie das Ausstellungsdatum aus
gefullt werden. Wechsel mit mehr als dreimonatiger Lieferzeit werden 
von den Banken meist nicht mehr angekauft. 

6) Die Bezeichnung mit "Wechsel" muB ausdrucklich im Text er
folgen, wo nicht im Text, kann diese Bezeichnung auch am linken 
Rande mit "Prima-Wechsel", "Sekunda- und Tertia-Wechsel" erfolgen. 

7) Die Order lautet bei Einzelfirmen oder Einzelpersonen als Aus
steller "von mir selbst", bei Gesellschaften "von uns selbst". Der 
Wechsel kann aber auch an die Order eines Dritten ausgestellt werden, 
beispielsweise direkt an die "Order der A.-G. fiir Industriebedarf". 
In diesem FaIle hat diese Firma auf der Ruckseite des Wechsels auch 
als erste zu girieren. 

8) Der Wechsel hat den zur Zahlung Verpflichteten in genauer 
Firmenbezeichnung zu enthalten. Der Bezogene verpflichtet sich erst 
dadurch, daB er akzeptiert, querschreibt, wechselmaBig. Es empfiehlt 
sich, zu dem Bezogenen dessen Geschaftszweig (Branche) hinzuzufugen. 
Genaue Adresse, an groBen Orten auch StraBe und Hausnummer und 
Stockwerk, ist erforderlich. 

9) Die Reichsbank und mit ihr die meisten anderen Banken kaufen 
nur solche Wechsel an, die auf einen Platz lauten, an dem die Reichs
bank mit einer Niederlassung vertreten ist. Bezogene, die an Orten 
ohne Reichsbankniederlassung wohnen, stellen ihre Wechsel zweck
miWig bei einer Bank an einem solchem Platze zahlbar. 

10) Der Akzeptant muB mit dem Bezogenen buchstabengetreu 
u bereinstimmen. 

Bei den Ausfertigungen auf der Ruckseite ist zu beach ten : 
11) Die Stempelmarken sind unmittelbar unter dem schmalen 

Rande auf der Ruckseite des Wechsels aufzukleben. Mehrere erforder
liche Marken werden zunachst nebeneinander, weitere darunter geklebt. 

12) Die Wechselstempelsteuer betragt fiir jede angefangene 100 fllJ(, 
0,10 fllJ(" fur eine Laufzeit von mehr als 3 Monaten und 5 Tagen bis 
zur Dauer von einem Jahr 0,20 fllJ(,. 

13) Die Entwertung der Marken geschieht durch Aufschreiben oder 
Aufstempeln des Ausstellungsdatums auf die unten auf der Marke 
hierfiir vorgedruckte Linie in der Form, daB Tag und Jahr in arabischen 
Ziffern, der Monat in Buchstaben, evtl. verstandlich abgekiirzt, an
gegeben werden. Ausradieren, abandern, durchstreichen und fiber-
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schreiben ist unstatthaft. Alle Unterzeichner eines Wechsels haften 
dafiir, daB der Wechsel ausreichend veratempelt, und daB die Stempel
marken richtig entwertet sind. Sie konnen gegebenenfalls mit dem 
Fiinfzigfachen des ausmachenden Steuerbetrages bestraft werden. 

14) Das Giro muB in der Weise erfolgen, daB ala erater der Aus
steller (Ferdinand Schmidt) giriert, denn er hat den Wechsel an seine 
eigene Order gestellt. 

16) Ein Blankogiro ohne den Zusatz "fiir mich (oder uns) an die 
Order ... " ist an sich moglich. 

16) Die Angabe des Wohnsitzes und des Datums der Weitergabe· 
durch den Giranten ist zwar erwiinscht, jedoch nicht unbedingtes Er
fordernis. 

17) Die Angabe der Wertklausel ist nicht notwendig. 

Korrekturen diirfen im Giro weder beim Namen noch beim Datum 
vorgenommen werden. Sofem Anderungen unumganglich sind, ist 
das ganze Giro durchzustreichen und unmittelbar darunter ein neues 
richtiges Giro zu setzen. 

Zur Vereinfachung des GeschMtsverkehrs konnen die in friiheren 
Zeiten allgemein gebrauchlichen, aber heute zu einer leeren Form ohne 
jede Bedeutung herabgesunkenen und fiir die Giiltigkeit des Wechsels 
nicht wesentlichen Zusatze auf den Wechselformularen am besten 
fortgelassen werden. Zu ihnen gehoren die Valuta-Klausel ("Valuta 
erhalten", "Wert erhalten", "Wert in Waren erhalten"), die haufig 
undurchstrichen bleibt, auch wenn der Aussteller die Valuta tatsach
lich nicht empfangen hat; die Deckungs- oder Revalierungsklausel 
("stellen Wert in Rechnung") und die Avisklausel <"laut Bericht"), 
die auf eine dem Wechsel folgende nahere Mitteilung verweist. Auch 
die Formel "An die Order des Herm X" kann ohne Schaden fiir die 
Giiltigkeit des Wechsels durch ein einfaches "an Herm X" ersetzt 
werden. Endlich eriibrigt sich im allgemeinen die Bezeichnung des 
Wechsels als "Prima-Wechsel", der Zusatz "Prima" ist nur dann er
forderlich, wenn dem Remittenten, dem Kaufer des Wechsels, auf sein 
Verlangen mehrere gleichlautende Exemplare des Wechsels ausgehandigt 
werden, wobei die iibrigen ala Sekunda, Tertia usw. zu bezeichnen sind1). 

Das dritte Geldpapier war der Scheck. Der Scheck ist eine An
weisung, aber Anweisung ist keine Zahlung, daraus folgt, daB die 
Zahlung erst ala erfolgt anzusehen ist, wenn der Angewiesene, die Bank, 
den Scheck honoriert hat. Dadurch unterscheidet sich also der Scheck 
von der Banknote. Aber es sind auch noch weitere Unterschiede vor
handen, die Banknote enthalt ein Zahlungsversprechen, der Scheck 
einen Zahlungsauftrag des Ausstellers, die Banknote lautet auf eine 
bestimmte runde Summe, der Scheck auf eine beliebige Summe, die 
Banknote darf nur von bestimmten privilegierten Banken, der Scheck 
kann von jedermann ausgestellt werden. Der Scheck kann nur 
auf eine Bank, bei der der Aussteller ein Guthaben hat, gezogen 

1) Vgl. Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 1926, 
Nr.14. 
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werden, darf keine Zahlungszeit enthalten und ist nicht akzeptabel. 
Der Aussteller sowie jeder Inhaber eines Schecks kann durch den quer 
uber der Vorderseite geschriebenen oder gedruckten Vermerk "Nur 
zur Verrechnung" verbieten, daB der Scheck bar ausgezahlt wird. 
Der Bezogene, d. i. die Bank, darf in diesem Falle den Scheck nur 
durch Verrechnung einlOsen. Die Verrechnung gilt als Zahlung. Das 
Verbot kann nicht zuruckgenommen werden. Die "Obertretung des Ver
botes macht den Bezogenen fur den dadurch entstehenden Schaden 
verantwortlich. Dies sind die sog. Verrechnungsschecks. 

Der Scheckverkehr ist geregelt durch das deutsche Scheckgesetz 
vom 11. Marz 1908, seine privatwirtschaftliche Bedeutung besteht vor 
allem in einer Entlastung des Scheckkunden von den mit dem Bar
verkehr verbundenen Unbequemlichkeiten und Gefahren, und die 
volkswirtschaftliche Bedeutung besteht in der Ansammlung der Metall
geldvorrate in wenigen Kassen und in der Vermeidung der Bewegung 
dieser Metallmassen. Die nachste Folge des Zusammenstromens des 
Wahrungsgeldes in den Kassen der Zentralbanken ist die Verbilligung 
des sich im Zinssatze, besonders im Bankdiskont ausdriickenden Geld
preises, je groBer der Geldvorrat, zu desto billigeren Bedingungen 
werden die Banken, die Geldgeber des GroBverkehrs, ihre iiberschiis
sigen Kapitalien nutzbar anlegen. Aber der einseitige Scheckverkehr 
hat volkswirtschaftlich nur eine geringe Bedeutung, solI er seine segens
reiche Wirkung zur Ersparung des Bargeldverkehrs ausiiben, so miissen 
moglichst viele am Geldverkehr Beteiligte auch am Scheckverkehr teil
nehmen. 

Der Scheck ist in dem modernen Depositen- und Giroverkehr das 
gebrauchlichste Geldpapier geworden. Er ist eine Zahlungsanweisung 
auf eine Bank, bei welcher der Aussteller auf Grund eines Depots oder 
eines Kredits ein Guthaben hat oder mit der er in laufender Rechnung, 
im Kontokorrentverkehr steht. Er lautet auf den Inhaber oder "Ober
bringer und ist zahlbar auf Sicht. Daher ist auch die Ausstellung nicht 
ordnungsmaBig gedeckter Schecks unzulassig, die Hingabe solcher 
Schecks kann ala Betrug bestraft werden, und zwar ist nach der Reichs
gerichtsentscheidung vom 3.2. 1925 (1. 1003/24) die Strafbarkeit schon 
dann begriindet, wenn im Zeitpunkt der Scheckhingabe das Scheck
konto nicht ausreicht, und der Hingebende wird dann auch nicht 
dadurch entlastet, daB er mit Recht glauben konnte, es werde in der 
Zwischenzeit noch eine Zahlung auf sein Scheckkonto eingehen und 
sonach der Scheck bei Vorkommen eingelost werden. 

3. Das wirtschaftliche Prinzip. 
Das Objekt der Wirtschaftswissenschaft ist das Wirtschaftsleben der 

Menschen, das Zusammenwirken ihrer Handlungen zur Befriedigung 
ihrer Bediirfnisse. Der Mensch steht zwischen seinen Bediirfnissen und 
den Gegebenheiten der Umwelt und der Natur, seine Handlungen zur 
Bediirfnisbefriedigung sind zwar eindeutig unbestimmbar, da das Prin
zip der Kausalitat bei der Erklarung der menschlichen Handlungen sein 

Janssen, Bauingenleur. 2. Auf!. 2 
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Ende findet, aber relativ vergleichbar durch das wirtschaftliche 
Prinzip. Dieses ermoglicht es uns, die Handlungen der Menschen in 
bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit zu untersuchen, ist also nur ein Krite
rium der wirtschaftlichen Bediirfnisbefriedigung, ein objektives Krite
rium fiir die wirklichen Motive der handelnden Menschen fehlt. 

Das wirtschaftliche Prinzip entstammt aus dem allgemeinen Prinzip 
der Sparsamkeit, soweit es auf Verminderung der Kosten ankommt, und 
aus dem Prinzip des Maximums, soweit eine Ertragssteigerung ange
strebt wird. In diesem allgemeinen Sinne macht sich das wirtschaftliche 
Prinzip zwar auch auf anderen Gebieten des Seins und Werdens geltend, 
aber nirgends lii,Bt sich seine Geltung so universell und deutlich nach
weisen, wie im Wirtschaftsleben und in der Technik. In der Technik 
pflegt man die Giiter konkret zu betrachten, und man kommt mit dieser 
konkreten Betrachtung aus, solange es sich nur um das Problem der 
Kostenersparnis an einem einzigen Mittel handelt, denn auf ein solches 
lassen sich immer die Mengenbegriffe groBer und kleiner, mehr oder 
weniger anwenden. Erst wenn es sich um die Gesamtkosten einer Pro
duktion mit mehreren verschiedenartigen Mitteln oder um den Ver
gleich der verschiedenartigen Mittel fUr eine Produktion handelt, ist 
ein gemeinsames MaB der verschiedenen Kostenbestandteile sowie des 
Produktes notwendig, und dieses MaB stellt das Geld dar. Die Wirt
schaftlichkeitslehre teilt sich also in zwei Hauptteile: die reine tech
nische Wirtschaftlichkeit und die chrematische technische 
Wirtschaftlichkeit, d. i. derjenige Teil der Wirtschaftlichkeits
lehre, der des Geldbegriffes nicht entbehren kann. Die reine technische 
Wirtschaftlichkeit umfaBt die allgemeinen Regeln fUr Kraft- und Stoff
ersparnis und ist Gegenstand der technisch-wissenschaftlichen Aufgaben 1) 

Die chrematische technische Wirtschaftlichkeit umfaBt die Selbstkosten
und Erfolgsberechnungen, welche im dritten Abschnitt behandelt werden. 

Das wirtschaftliche Prinzip kann nur unter schon bekannten, ja nur 
unter. den im Augenblick der Entscheidung dem BewuBtsein gegen
wartigen Moglichkeiten entscheiden, ist daher nur ein Prinzip der Aus
wahl. Es ist niemals moglich zu sagen, daB eine Handlung objektiv und 
absolut die wirtschaftlichste war, sondern nur, sie war die wirtschaft
lichste unter den verglichenen. Subjektiv ist das wirtschaftliche Prinzip 
immer erfiillt, es gibt keine Handlung, die ein Mensch zu seiner Be
diirfnisbefriedigung vornehmen kann, auf die man nicht diesen Grund
satz anwenden kann. Objektiv dagegen ist das wirtschaftliche Prinzip 
ein wirkliches Kriterium, und die objektive Erfiilltheit dieser Anforde
rung ist nicht immer vorhanden. Denn zwei Dinge sind die V oraus
setzung zum objektiven wirtschaftlichen Handeln, das ist einmal der 
Wille zur Wirtschaftlichkeit und sodann das Vermogen, diesen Willen 
zur Tat werden zu lassen. Der Wille zur objektiven Wirtschaftlichkeit 
ist eine Erscheinung, die in ausgesprochenem und bewuBtem MaBe nicht 
allen Zeiten eigen war. Die Volker einer reichen Natur oder eines geringen 
Bediirfnisgrades kennen nicht diese rechnende Wirtschaft. Der Wille 

1) S. Janssen, Th.: Technische Wirtschaftslehra. Tail II. 
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ist vielmehr einer speziellen Wirtschaft eigen, einer Wirtschaft mit be
sonderer Mentalitat, einer Wirtschaft der bewuBten Knappheit, welche 
die relative Armut ihrer Moglichkeiten gegenuber ihren Bedurfnissen 
empfindet, und der aus solchem BewuBtsein der Wille zur Wirtschaft
lichkeit erwachst. Der Wille zur Wirtschaftlichkeit ist ein Glied einer 
spateren Entwicklung, Frucht einer spateren Zeit und macht die Wirt
schaft zu der vollkommensten, welche die technischen Moglichkeiten 
eines Zeitalters zulassen. 

Zu diesem wirtschaftlichen Wollen muB aber auch das wirtschaft
liche Konnen hinzukommen. Und dieses Konnen ist in unserer heutigen 
Verkehrswirtschaft beschrankt, sei es yom Recht und von den MaB
nahmen des Staates, sei es von der Wirtschaft selbst, von der freien 
Konkurrenz. Daher bleibt die empirische Wirtschaft immer um ein 
weniges hinter der denkbar wirtschaftlichsten zuruck. JedeWirtschaft
lichkeitsberechnung basiert auf den bekannten und im Augenblick vor
handenen Moglichkeiten, und jede Anderung in der Technik, jeder Fort
schritt der Methoden, jedes neue Gesetz, jede neue politische MaBnahme 
vermag die Berechnung uber den Haufen zu werfen. 

Das wirtschaftliche Prinzip in seiner objektiven Form ist also einer
seits ein Urteilskriterium fur vollbrachte Handlungen, andererseits eine 
mogliche Richtschnur fur zu vollbringende Handlungen. Aber es gibt 
kein absolutes Maximum der Wirtschaftlichkeit, sondern der Wirtschaft
lichkeitsbegriff gibt nur eine relative Vergleichung zwischen verschie
denen Wahlmoglichkeiten. Der Exaktheit der Beurteilung einer Einzel
handlung auf ihre Wirtschaftlichkeit stehen praktisch wesentliche 
Hindernisse entgegen, die aus der gegenseitigen Verflechtung einer Viel
heit wirtschaftlicher Handlungen entspringen. Deshalb kann auch die 
Brauchbarkeit des wirtschaftlichen Prinzips als objektives Kriterium 
fur den Erfolg einer vorzunehmenden Handlung illusorisch gemacht 
werden durch die Unvorhersehbarkeit der Konsequenzen. Wenn wir 
ein bestimmtes Bedurfnis befriedigen wollen, uber dessen Befriedigungs
notwendigkeit wir keinen Zweifel haben, und wenn uns die Gegenstande 
nicht unmittelbar gegeben sind, mit denen wir dieses Bedurfnis be
friedigen konnen, so stehen wir in unserer heutigen Wirtschaft vor der 
Frage, sie uns durch Kauf zu erwerben. Gibt es nun verschiedene Gegen
stande, welche in gleicher Weise geeignet sind, unserem Bediirfnis 
Geniige zu tun, so werden wir den Erwerb desjenigen, das wir am billig
sten, d. h. unter Opferung der geringsten Gutermenge, die wir besitzen, 
oder gegen die geringste Arbeitsleistung zu erlangen imstande sind, als 
die objektiv wirtschaftlichste Handlung bezeichnen durfen. Mit der 
Erfindung des Geldes und mit dem Umstande, daB aIle Gliter und 
Leistungen, die ich erwerben kann, in einer einheitlichen MaBeinheit 
ausgedriickt werden, sind nun aIle Wahlhandlungen iiber das eine Me
dium des Geldes miteinander vergleichbar und wird das objektive Kri
terium fiir unsere Wirtschaftshandlungen praktisch belangvoll. Bei der 
Erwerbswirtschaft laufen also aIle Handlungen in einer Einheit des 
Zweckes zusammen, d. i. moglichst viel Geld zu verdienen. Damit ist 
ein einziges Bediirfnis gegeben und eindeutig festgelegt. Es gibt keine 

2* 
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Auswahl der Bediirfnisse, sondern eine Auswahl besteht nur bei der 
Wahl der engeren Ziele, der Mittel, durch die das Geld verdient werden 
soll. 1st fiir die Moglichkeit der Erwerbung die Notwendigkeit eines 
Konsums Voraussetzung, so ist in der entwickelten Markt- und Geld
wirtschaft die Moglichkeit fiir die objektive Anwendung des wirtschaft
lichen Prinzips gegeben. Sind die fiir einen bestimmten Augenblick 
moglichen und allein in Frage kommenden Handlungen bekannt, so 
kann ich den Erfolg durchaus miteinander vergleichen, und wenn die 
Handlung nicht die wirtschaftlichste war, feststellen, um wieviel weniger 
Nutzen sie trug als die beste. Es gibt aber keinen absoluten Grad der 
Wirtschaftlichkeit, sondern nur eine relative Wirtschaftlichkeit l ). 

Das wirtschaftliche Prinzip oder der Grundsatz der Wirtschaftlich
keit gilt alIgemein fiir aIle Zweige des Wirtschaftslebens und charakteri
siert die innere Natur der Wirtschaft. Es bedeutet demnach Wirt
schaften nicht nur die Versorgung mit Sachgiitern schlechtweg, sondern 
eine Versorgung, bei der man bestrebt ist, einen moglichst groJ3en Erfolg 
mit einem moglichst geringen Aufwand, die moglichst groJ3te Differenz 
zwischen der Leistung und dem Kraft- und Giiteraufwand zu erzielen. 
In diesem Sinne ist das Ziel der Wirtschaft die Giitererzeugung mit den 
geringsten Kosten zum Zwecke des groJ3ten Erfolges. Je mehr namlich 
der Ertrag unter gleichzeitiger Verminderung oder wenigstens Nicht
erhohung der Kosten gesteigert wird, desto wirtschaftlicher, also zweck
maJ3iger erscheint ein bestimmtes Produktionssystem. Es kommt also 
dabei sowohl auf die Verringerung des Aufwandes als auf die Steigerung 
des Erfolges an. In UllBerem jetzigen Wirtschaftssysteme, der Verkehrs
wirtschaft, versucht man, einen moglichst groJ3en Erfolg mit einem 
Minimum an Kosten zu erreichen, in der Technik hingegen erstrebt man 
nicht nur im einzelnen Falle Vermehrung der Ausbeute oder Verminde
rung der technischen Arbeitsleistung, man befolgt hier mehr den Grund
satz des kleinsten Kraftaufwandes, mit dem kleinsten Aufwande die 
groJ3te Leistung zu erzielen. Daraus folgt fiir die Bauwirtschaft, daJ3 
diejenige Bauweise die wirtschaftlichste ist, bei der die Summe aus 
Bau- und Betriebskosten einen Kleinstwert darstelIt. Denn nicht alIein 
die ersten Herstellungskosten sind maJ3gebend, sondern auch die Be
triebs- und Unterhaltungskosten sowie die Betriebs- oder Bestands
dauer sind von ausschlaggebender Bedeutung. 

4. Wirtschaftspolitik. 
Die wirtschaftlichen Vorgange lassen sich je nach dem Gebiete, auf 

welchem sie in Erscheinung treten, in Privatwirtschaft, Volks
wirtschaft und Weltwirtschaft einteilen, so daJ3 sich als Zweige 
der durch die allgemeine Wirtschaftstheorie vereinigten allgemeinen 
Wirtschaftslehre ergeben: 1. die Privatwirtschaftslehre, 2. die 
Sozial- oder Volkswirtschaftslehre und 3. die Weltwirtschafts
lehre. Diese Dreigliederung ist besonders von Bernhard Harms aus-

1) Halberstaeder, Hermann: Die Problematik des wirtschaftlichen 
Prinzips. Berlin 1925. 
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gebildet worden l ). Er definiert den Begriff Privat- oder Eigenwirtschaft 
aIs "die von einem Wirtschaftssubjekt geleitete Organisation zur Be
schaffung (Erhaltung) und Verwendung von Sachgiitern", den Begriff 
Volkswirtschaft aIs den "gesamten Inbegriff der durch Verkehrsfreiheit 
und die technischen Verkehrsverhaltnisse ermoglichten sowie durch 
einheitliche Rechtsetzung geregelten und durch wirtschaftspoIitische 
MaBnahmen geforderten Beziehungen und derenWechselwirkungen 
zwischen den Einzelwirtschaften eines staatlich verbundenen Volkes" 
und schlieBlich den Begriff Weltwirtschaft als den "gesamten Inbegriff 
der durch hochentwickeltes Verkehrswesen ermoglichten und durch 
staatliche internationale Vertrage sowohl geregelten wie befOrderten 
Beziehungen und deren Wechselwirkung zwischen den Einzelwirtschaften 
der Erde". Diese Dreigliederung wird zwar von Sombart als Syste
matisierung der wirtschaftlichen Erscheinungen abgelehnt, aber er
scheint doch wegen ihrer natiirlichen Verbindungen als praktische 
Gliederung brauchbar. 

Die den Begriff der Wirtschaft bildenden Grundbestandteile sind 
1. die Wirtschaftsgesinnung oder der Geist im Wirtschaftsleben, 
2. die Geordnetheit oder die Form des Wirtschaftslebens und 3. die 
Technik, welche gleichsam den Stoff des wirtschaftlichen Prozesses 
bildet2). 

Die Wirtschaftsgesinnung kommt zum Ausdruck in der Zweck
einstellung der Menschen zum Wirtschaftsleben, in der Mittelwahl und 
in dem Verhalten der einzelnen am WirtschaftBleben beteiligten Per
sonen zueinander. Sie konnen entweder sich zum Zielsetzen, Gebrauchs
giiter fUr sich oder andere herzustellen, d. h. einen bestimmten Bedarf 
zu decken, oder sie konnen aIs ihre Aufgabe erachten, moglichst viel 
Geld zu verdienen, Gewinn zu erzielen. Sie lassen sich also entweder 
vom Bedarfsprinzip oder vom Erwerbs- oder Gewinnprinzip 
leiten. In der Mittelwahl sind ebenfalls zwei grundsatzliche Einstellungen 
zu unterscheiden, die traditionalistische und die rationalistische. Tra
ditionalistisch wirtschaftet ein Mensch, wenn er sich beim Wirtschaften 
der iiberkommenen Mittel bedient aus keinem anderen Grunde, als weil 
sie iiberkommen sind. Es ist dies die historisch langste Zeit vom wirt
schaftenden Menschen geiibte Art zu wirtschaften. Der Handwerker 
macht seine Arbeit, wie der Meister es ihn gelehrt hat, der Bauer be
arbeitet den Acker, wie er es vom Vater gelernt hat, usw. Rationalistisch 
dagegen wirtschaftet der Mensch, wenn er jedes Mittel, das er anwendet, 
auf seine hOchste ZweckmaBigkeit hin priift, wenn er sich also kritisch 
zu den iiberkommenen Mitteln verhalt und diese verwirft, sofern sie 
seiner Meinung nach den Anforderungen der ZweckmaBigkeit nicht 
entsprechen. Dies ist die moderne Wirtschaft. 

Das Verhalten der einzelnen am Wirtschaftsleben beteiligten Per
sonen zueinander kann schlieBlich auch in zweifacher Weise gestaltet 
sein, entweder individualistisch oder solidarisch. Individualistisch oder 

1) Harms, Bernhard: Volkswirtschaft und Weltwirtschaft 1912. 
2) Sombart, Werner: Die Ordnung des Wirtschaftslebens. Ber

lin 1925. 
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egoistisch ist das Verhalten der einzelnen zueinander, wEmn es sich aus
schlieBlich von dem eigenen Interesse leiten laBt, ausschlieBlich auf eigene 
Kraft vertraut und nur das Selbstverantwortungsgefiihl kennt. Dem 
entgegengesetzt ist das Solidaritatsprinzip, bei welchem der wirtschaf
tende Mensch sich nicht als einzelner, sondern als das Glied einer 
groBeren Gemeinschaft fiihlt. Sein Handeln ist nicht ausschlieBlich durch 
sein personliches Interesse, sondern gleichzeitig durch die Rucksicht
nahme auf das Interesse der anderen und der Gruppe, der er angehort, 
bestimmt. Er fiihlt sich verantwortlich auch fiir die anderen und er
wartet gegebenenfalls das Eintreten der anderen auch fur ihn. 

Fur die Gestaltung der Form, d. h. der Regelung und Organi
sation des Wirtschaftslebens kommen folgende Grundsatze in Be
tracht: Die drei Ordnung schaffenden Instanzen sind zunachst 1. der 
groBere Verband, in dem die Wirtschaft sich abspielt, 2. das Wirtschafts
subjekt, welches die Ordnung organisiert, die Menschen durch bewuBte 
und planmaBige Vornahme zu gemeinsamer Tatigkeit einheitlich zu
sammenfaBt und 3. die Wissenschaft, welche die Vorgange des Wirt
schaftslebens durch Systematisierung ordnet. Der Inbegriff aller das 
Verhalten der wirtschaftenden Personen bestimmenden N ormen wird 
Wirtschaftsordnung genannt. Die Wirtschaftsordnung enthalt 
aber nur die Moglichkeiten wirtschaftlichen Handelns, ist ein allgemeinel' 
Rahmen, in den die wirtschaftlichen Handlungen sich einfugen lassen. 
Die Organisation dagegen ist das Werk der Wirtschaftssubjekte, 
in ihr tritt das wirtschaftliche Handeln in Erscheinung und wird im 
Wirtschaftsplan gestaltet und zur Ausfiihrung gebracht. Das Wirt
schaftsleben selbst kann gebunden oder frei, privatwirtschaftlich oder 
gemeinwirtschaftlich geordnet, aristokratisch oder demokratisch, ge
schlossen oder aufgelOst, Bedarfsdeckungs- oder Verkehrswirtschaft 
sein und schlieBlich die Form der Einzelbetriebe oder der gesellschaft
lichen Betriebe annehmen. 

Das Wirtschaftsleben ist gebunden, wenn die Regelung die Be
tatigung des einzelnen in jedem Falle an gesetzliche oder sittliche V or
schriften bindet, und frei, wenn nur bestimmte Handlungen verboten 
sind, alIes nicht Verbotene aber als erlaubt betrachtet wird. Bei der 
privatwirtschaftlichen Ordnung des Wirtschaftslebens liegt die 
Initiative zu wirtschaften, der Schwerpunkt des Wirtschaftslebens 
in einzelnen Wirtschaften, bei der gemeinwirtschaftlichen bei 
irgendwelchen Kollektivitaten, Stamm, Stadt, Staat. Aristokratisch 
ist eine Wirtschaft dann organisiert, wenn in einer Gesamtheit wirt
schaftender Menschen nur wenige Wirtschaftssubjekte sind und die 
Mehrzahl aus Wirtschaftsobjekten besteht, d. h. aus solchen Personen, 
die sich den Anordnungen del' wenigen Wirtschaftssubjekte fiigen 
mussen, wenn die Einzelwirtschaften also Herrschaftsverbande dar
stellen; demokratisch hingegen, wenn die Mehrzahl der am Wirt
schaftsleben beteiligten Menschen aus Wirtschaftssubjekten gebildet 
wird, die auch uber die zur Produktion notwendigen Produktionsmittel 
verfugen. Geschlossen ist das Wirtschaftsleben einer groBeren An
zahl wirtschaftender Menschen, wenn jede del' einzelnen Wirtschaften 
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aUe vorkommenden wirtschaftlichen Tatigkeiten ausfiihrt, und auf
gelost, wenn die verschiedenen wirtschaftlichen Tatigkeiten je in ver
schiedenen Wirtschaften ausgefUhrt werden, berufslose und berufs
bestimmte Wirtschaft. Bedarfsdeckungswirtschaft liegt vor, 
wenn die Giiterproduktion tatsachlich als Gebrauchsgiiterproduktion 
erfolgt, Eigenwirtschaft oder sozialistische Wirtschaft, und Ver kehrs
wirtschaft, wenn die Giiter grundsatzlich fUr den Austausch gegen 
andere Giiter, also nicht als Gebrauchsgiiter, sondern als Tauschgiiter 
hergesteUt werden. Die Form des Wirtschaftslebens wird schlieBlich 
bestimmt durch die Gestaltung, welche die Betriebsorganisation 
erfahrt, die Betriebe konnen sich grundsatzlich verschieden gestalten, 
je nachdem sie die Form der Einzelbetriebe oder die der geseUschaft
lichen Betriebe annehmen. 

Wie bei der Systematisierung der Wirtschaftsprinzipien, so ergeben 
sich auch bei der Technik, bei dem bei der Herstellung und dem 
Transport der Giiter zur Anwendung gelangenden Verfahren, drei 
Gegensatzpaare: die Technik ist empirisch oder wissenschaftlich 
begriindet, in ihrer Bewegung stationar oder revolutionar und in 
ihrer Durchfiihrung organisch oder nicht organisch, mechanisch 
oder anorganisch. Die empirische Technik ruht auf der Erfahrung, 
auf der personlichen Erfahrung, die von Meister zu Meister, von Ge
schlecht zu Geschlecht durch die ebenso personliche Lehre iibertragen 
wird. Diese Lehre ist ledigIich eine Regellehre, ein Nachweis der Hand
griffe, die anzuwenden sind, um einen bestimmten technischen Erfolg 
zu erzielen. Beim wissenschaftlichen Verfahren tritt an die Stelle 
des Konnens das Wissen. Bei ihm wird nichts mehr vollbracht, weil 
ein Meister sich im Besitz des personlichen Konnens befindet, sondern 
weil jedermann, der sich mit dem Gegenstand beschaftigt, die Gesetze 
kennt, die dem technischen Vorgang zugrunde liegen und deren korrekte 
Befolgung auch jedermann den Erfolg verbiirgt. Es wird nicht mehr 
nach Regeln, sondern nach Gesetzen gearbeitet. Die Technik tritt 
damit in eine Abhangigkeit von den theoretischen Naturwissenschaften, 
deren Fortschritte iiber das AusmaB ihrer eigenen Leistungsfahigkeit 
entscheiden. 

Von dem Gegensatz des empirischen und wissenschaftlichen Ver
fahrens sind auch die weiteren Unterscheidungen in der Technik teil
weise abhangig. Stationar ist eine Technik, wenn die in ihr zur An
wendung kommenden Verfahrungsweisen sich nur in langen Zeit
raumen grundsatzlich verandern, wie im Altertum und Mittelalter, 
re v 0 I uti 0 n a r, wenn der haufige Wechsel der Verfahrensweisen in 
grundsatzlicher Hinsicht die Regel ist, wie in der Neuzeit. Organisch 
verfahrt eine Technik, wenn sie sich fiir ihre Zwecke der lebendigen 
Organismen, Pflanzen, Tiere, Menschen, der organischen Wachstums
prozesse der Natur und der Krafte, die Wind und Wasser darbieten, 
bedient, wenn der technische ProzeB, Produktion und Transport, sich 
im Bereiche des organischen Lebens abspielt. Die nicht organische 
Technik beruht entweder auf dem mechanischen oder anorgani
schen Verfabren. Mechanisch ist das Verfahren, soweit es nicht von 
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Tieren oder Menschen, sondern yon Mechanismen oder Chemismen aus
gefiihrt wird, die der Mensch nur noch leitet. Anorganisch ist das 
Verfahren, wenn die Giiterwelt aus dem Reiche der leblosen Natur auf
gebaut wird, wenn anorganische Krafte und Stoffe genutzt werden. 

Eine Wirtschaftsweise, die yon einem bestimmten Geiste beherrscht 
wird, eine bestimmte Ordnung und Organisation hat und eine bestimmte 
Technik anwendet, wird ein Wirtschaftssystem genannt. In einem 
Wirtschaftssystem weisen also die Grundbestandteile der Wirtschaft 
je eine bestimmte Gestaltung auf, und wenn die Wirtschaftsgesinnung, 
der Geist, durch die E,echt setzende Gewalt insofern bestimmt wird, 
als sie bestimmte Grundsatze befolgt und eine bestimmte Rechts
gesinnung aufweist, so konnen wir yon einem bestimmten wirtschafts
poIitischen System sprechen als Bestandteil der allgemeinen Staats
und Gesellschaftspolitik. 

Die Wirtschaftspolitik kann entweder das W ohl des Ganzen, Staat 
oder Gemeinde, bezwecken und das wirtschaftliche Verhalten der ein
zelnen einem System bindender Rechtsregeln unterstellen oder das 
Wohl der Individuen, einzelner oder vieler, bezwecken und die C-.e
staltung der Wirtschaftsfiihrung grundsatzlich dem Gutdiinken der 
einzelnen iiberlassen und fiir das Verhalten der Individuen nur gewisse 
Grenzen in Gestalt von strafrechtlichen Bestimmungen ziehen. Dem
nach konnen ganz allgemein universaIistische und gebundene 
oder individuaIistische und freiheitliche wirtschaftspolitische 
Systame unterschieden werden. 

Das erstere System finden wir in der Wirtschaftspolitik der 
mittelalterlichen Stadte mit ihren Stra.l3en-, Meilen-, Stapel- und 
Bannrechten nebst der Zunftordnung sowie in dem Merkantilismus 
yom 16.-18. Jahrhundert, der die Wirtschaftspolitik der Stitdte auf 
ein gro.l3eres Territorium ausdehnte und mit seiner Versorgungs-, Ab
satz- und inneren Gewerbe-, HandeIs- und Verkehrspolitik die wirt
schaftliche Tatigkeit des Volkes zum Heil des Staates iiberwachte, 
daneben aber auch durch Forderung der produktiven Krafte des Landes 
Geld in die Kassen der Fiirsten zu bringen suchte. 1m Gegensatz zu 
diesen bei den universalistischen und gebundenen wirtschaftspolitischen 
Systemen steht der Liberalismus, der ein ausgesprochen individua
listisches Ziel verfolgte und grundsatzlich der Willkiir der einzelnen 
den weitesten SpieIraum gewahrte. Er war das wirtschaftspolitische 
System, das im 19. Jahrhundert im Innern der Staaten fast vollstandig, 
in den Beziehungen der Staaten zueinander wenigstens eine Zeitlang 
zur Herrschaft gelangte (Freihandel). 

Die Wirtschaftspolitik der mittelaiterlichen Stadte und der Mer
kantilismus gehoren der Yorkapitalistischen Zeit an, ihnen liegen das 
Bedarfsdeckungsprinzip im Bereiche der Wirtschaftsgesinnung und die 
Gebundenheit im Bereiche der Regelung zugrunde. Die Wirtschafts
systeme sind entweder Eigenwirtschaften wie die Geschlechter- und 
Dorfwirtschaften sowie die Oikenwirtschaft der alten Griechen und 
Romer und die Fronwirtschaft des europaischen Mittelalters, oder 
Verkehrswirtschaften, wie das Handwerk, insofern als es nicht fiir 
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den eigenen Bedarf, sondern fiir den Austausch der Leistungen produ
ziert. 1m Merkantilsystem, dem letzten groBziigigen System einer aus 
Staatsgesinnung zielbewuBten Regelung der wirtschaftlichen Vorgange, 
finden wir aber bereits die Anfange des kapitalistischen Wirtschafts
systems, indem die staatlichen Machtmittel eingesetzt wurden, um die 
wirtschaftliche Tatigkeit Privater ins Leben zu rufen oder rentabler 
zu machen, d. h. kapitalistische Interessen anzuregen oder zu fordern, 
weil man die Entfaltung der produktiven Krafte durch eine Entwick
lung des Kapitalismus bewirken zu konnen glaubte. Das kapitali
stische Wirtschaftssystem bildet dann die Grundlage des Liberalismus 
und des wirtschaftspolitischen Systems der Gegenwart. 

Bei dem Kapitalismus wird der Geist, die Wirtschaftsgesinnung 
bestimmt durch das Erwerbsprinzip als herrschendes Wirtschafts
prinzip, durch den Individualismus oder das Konkurrenzprinzip, 
indem das einzelne Wirtschaftssubjekt sich ausschlieBlich auf sich 
alIein gestelIt fiihlt und riicksichtslos handelt, und durch den 
okonomischen Rationalismus, d. i. die grundsatzliche EinstelIung alIer 
Vornahmen auf hOchst mogliche ZweckmaBigkeit. Die Form wird be
stimmt durch eine grundsatzliche freie Wirtschaftsordnung, durch 
eine aristokratische Struktur, durch eine aufgelOste Wirtschaft auf 
verkehrswirtschaftlicher Grundlage. Die kapitalistische Wirtschaft ist 
grundsatzlich Privatwirtschaft, und aIle Produktion erfolgt fiir den 
Markt, aIle Produkte gehen in den Verkehr. 

Die liberalistische Wirtschaftspolitik ist dann gegen Ende des 
19. Jahrhunderts wieder verlassen worden und durch ein wirtschafts
politisohes System ersetzt, das man als das der Gegenwart bezeichnen 
kann. Dieses System tragt aber kein einheitliches Geprage, sondern 
wird durch eine StiImischung gekennzeichnet, die sich darin ausdriickt, 
daB die Wirtschaftspolitik unserer Tage sowohl universalistisch als 
individualistisch eingestelIt ist und sich zum Prinzip der freien Kon
kurrenz bekennt, aber doch vor weitgehender Regelung des Wirt
schaftslebens nicht zuriickschreckt. Man hat es daher als Neumerkan
tilismus bezeichnet, weil es viele verwandte Ziige mit der alten mer
kantilistischen Wirtschaftspolitik aufweist. Das in den 1860er und 1870er 
Jahren in einer ganzen Reihe von Staaten eingefiihrte Freihandels
system wurde sehr bald wieder verlassen, und es kam die Idee eines 
selbstandigen, nationalen Wirtschaftsgebietes wieder zur Geltung. Zu
nii.chst kehrten seit den 1880er Jahren aIle Lander, mit Ausnahme Eng
lands, wieder zu einer ausgesprochen schutzzollnerischen Handels
politik zuriick, deren Befolgung durch das eine Land die anderen fast 
zwangslaufig zur Nachahmung notigte. Sodann begann in den 1880er 
Jahren eine Ara der Kolonialpolitik und der Schaffung von "Inter
essenspharen", wodurch die unzivilisierten oder halbzivilisierten Volker 
in Abhangigkeit yom Mutterlande gebracht wurden, so daB letzterem 
besondere Vorteile auf wirtschaftlichem Gebiete, Anlage von Kapital, 
StaatsbestelIungen usw. gewahrt werden muBten. Man bezeichnet die 
Gesamtheit dieser Expansionsbestrebungen der GroBmachte mit 
"Imperialismus", an dessen Entwicklung iibrigens das einzige zoll-
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politiseh freihandlerisehe Land, England, nieht zum wenigsten beteiligt 
gewesen ist. Mitbestimmend fiir diese Wirtschaftspolitik der Staaten 
sind zweifellos die wirtsehaftlichen Interessen gewesen, der Kapitalismus 
verlangte wie in seinen Anfangen wieder die Unterstiitzung dur<l'b. die 
Machtmittel des Staates. 

Die innere Wirtschaftspolitik der Gegenwart kennzeichnet sich 
durch eine Umbildung des freiverkehrswirtschaftlichen Systems des 
Liberalismus in ein dureh Rechtsregeln gebundenes, was man mit 
"Sozialisierung" bezeichnet. Der Begriff Sozialisierung bedeutet 
nach der Definition der Sozialisierungskommission "eine Bewegung in 
der Richtung auf die zugunsten einer Volksgemeinschaft planmaBig 
betriebene und kontrollierte Volkswirtschaft". Danach ist jede offent
liehe KontrolImaBregel eines wirtsehaftlichen Vorganges schon ein Akt 
der Sozialisierung. Bei der Produktion handelt es sich dabei entweder 
nur um eine Regelung oder Beeinflussung der grundsatzlich unter
nehmungsmaBig gebliebenen privaten Wirtschaft, Betriebsrate, Fabrik
inspektion, Arbeiterschutzgesetze, Rationierung der Rohstoffe usw., 
oder um die Ausschaltung der unternehmungsmaBigen Wirtschaft, also 
Ersetzung oder Erganzung der privatwirtschaftlichen Organisation durch 
eine irgendwie gemeinwirtschaftlich gefarbte Ordnung, Verstaatlichung 
oder Verstadtlichung der Betriebe, Zwangssyndikate unter offentlicher 
KontrolIe, gemischt-offentliche Unternehmungen. Bei der Verteilung 
bedeutet Sozialisierung die Verfiigung iiber schon erzeugte Giiter nach 
einem Plan, wie Wohnungsverteilung, Rationierung der Warenbeziige, 
Preistaxen, Zwangsversicherung u. a. Bei der Konsumtion schlieBlich 
bedeutet Sozialisierung jede o£fentliche Aufsicht iiber £eilgebotene 
Waren, Nahrungs- und GenuBmittel, wie Alkoholverbote, Raueh
verbote u. dgl. Um diese Teilsozialisierung handelt es sich heute, wenn 
man von Sozialisierung sprieht, eine Vollsozialisierung, d. i. eine Norma
lisierung, Rationalisierung des gesamten Wirtscha£tslebens eines Volkes, 
eine vo11standig planmaBige Ordnung der Wirtsehaft haben wir zur Zeit 
nur in RuBland. 

Den sozialistisehen Wirtsehaftssystemen liegt als Wirtschafts
gesinnung das Bedarfsdeckungsprinzip, der Rationalismus und der 
Solidarismus zugrunde und als Form eine gebundene Wirtsehafts
ordnung im weitesten Sinne, so daB sie eine planmaBige Regelung der 
gesamten Wirtscha£t einschlieBt oder bei einer der modernen Technik 
entsprechenden weitgehenden Berufsspezialisation und groBbetrieb
lichen Organisation gleichwohl eine planmaBige Bedarfsdeckungs- und 
Gemeinwirt.scha£t ist. In diesen Punkten stimmen alle sozialistischen 
Wirtsehaftssysteme iiberein, sie unterseheiden sich hauptsachlich nur 
darin, ob der Anteil, den der einzelne am Gesamtprodukt erhalt, nach 
seinen Leistungen, entgeltlich, oder nach seinen Bediirfnissen, kom
munistiseh, festgestellt wird l ). 

Wahrend des Krieges und in der Nachkriegszeit hat einerseits der 
~roduktionsapparat. der deutschen Wirtschaft eine nieht im Verhaltnis 

1) Weitere Ausfiihrungen zu diesen Grundbegriffen s. Janssen, Th.: 
Technische Wirtschaftslehre. 
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zum Verbrauch stehendeAusdehnung erfahren und sind andererseits die 
weltwirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Nationen teiIs durch
schnitten, teiIs in andere Bahnen gelenkt worden. Die den Weltkrieg 
beendenden Diktatfrieden haben die wirtschaftliche Struktur Europas 
und eines TeiIs der iibrigen Welt geandert, und die Gewaltpolitik der 
Siegerstaaten hat nicht allein in den Landern der Besiegten, sondern 
auch in den Landern der Sieger eine immer schwieriger werdende wirt
schaftliche Lage entstehen und dadurch erkennen lassen, daB die Ge
bote der Weltwirtschaft sich nicht mehr ungestraft verletzen lassen. 
Amerika ist durch den Weltkrieg aus einem Schuldner zu einem GIau
biger Europas geworden, dem Forderungen in Hohe von insgesamt 
57 Milld. Goldmark gegen die europaischen Staaten zustehen. Das 
wirtschaftliche Schwergewicht liegt daher jetzt in Amerika und macht 
sich trotz der bewuBten Zuriickhaltung der Vereinigten Staaten aus den 
Verwicklungen des alten Europa doch im europaischen Wirtschaftsleben 
in starkem MaBe fiihlbar. Das parzellierte Europa vermag in seinem 
gegenwartigen Zustand, in dem jedes Land sich mit hohen Zollschran
ken umgibt und zur moglichsten Selbstversorgung seine Industrie aus
zubauen sucht, den Anforderungen der Weltwirtschaft nicht zu ent
sprechen. Eine weitere Gefahr liegt in dem wirtschaftlichen Imperialis
mus der Siegerstaaten, welche sich den groBten TeiI der iiberseeischen 
Rohstoffquellen der Welt angeeignet haben. Alles dieses widerspricht 
den Anforderungen der Weltwirtschaft, und es ist ein zwingendes Gebot 
fiIT aIle Nationen, diesen Anforderungen nachzukommen, in die sie aIle 
verflochten sind, sonst werden die schweren Leiden, welche die Volker 
befallen haben, chronisch werden und zur Auszehrung fiihren. 

Der iiberspannte Produktionsapparat muB einerseits in organischer 
Weise entsprechend dem verkleinerten Betriebskapital und verengten 
Absatzmarkt eingeschrankt und andererseits so gestaltet werden, daB die 
Konkurrenz mit dem Auslande wieder aufgenommen werden kann. Die 
Verkleinerung des Produktionsapparates bedingt auBer MaBnahmen 
auf den Gebieten der allgemeinen Finanz- und Wirtschaftspolitik eine 
Rationalisierung unserer Wirtschaft, eine vernunftgemaBe An
wendung aller technischen und organisatorischen Mittel, urn die Er
giebigkeit der menschlichen Arbeit moglichst zu steigern. Der Ma
terialmangel der Kriegs- und Nachkriegsjahre und die Inflation sind uns 
aber in dieser Hinsicht schlechte Lehrmeister gewesen. Der Material
mangel hat dazu gefiihrt, daB einerseits eine behOrdliche Einwirkung 
auf die Wirtschaft bestehen blieb, um die im Lande vorhandenen oder 
importierten Rohstoffe "richtig und gerecht" zu verteiIen, also die Ra
tionen abzumessen, und daB andererseits Ersatzstoffe oder Altmaterial 
verwandt wurden, wodurch biIlige und vielfach schlechte Ware erzeugt 
wurde, die den Inlandsverbraucher abschreckte und bei Verschleuderung 
nach dem Auslande eine Diskreditierung des deutschen Produktes und 
ZoIlerhohungen des Auslandes herbeifiihrte. Von der Inflation, von der 
Geldseite her hat der rationeIlen Wirtschaftsfiihrung sodann das Be
streben der Fabrikleitungen entgegengewirkt, unter allen Umstanden 
wieder zur Hohe der Friedensproduktion zuriickzukommen. Da die 
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ProduktionshOhe nach dem Kriege infolge Verkiirzung der Arbeitszeit 
und Nachlsssen der Arbeitsintensitat weit hinter dem Friedensaus
maB zuriickblieb, wurden teils neue FabrikatioIlfillweige in das Arbeits
programm aufgenommen, teils schritt man zu Erweiterungsanlagen 
oder zur Errichtung von Filialbetrieben. Der Einzelbetrieb bemerkte es 
nicht, daB die deutsche Wirtschaft viel weniger an der Befriedigung 
eines echten Verbrauchs als an der VergroBerung des Produktionsapparates 
Beschaftigung fand und die Nachfrage nach Ware kiinstIich erweitert 
wurde. Man schaffte neue Maschinen an, der Fabrikraum wurde raum
lich erweitert oder neue Bauten nebst Einrichtungen wurden erstellt, 
und unnormal groBe Vorrate wurden gehalten, um zu verhindern, daB 
Mark oder Markguthaben unbenutzt liegenbIieben und sich entwerteten. 
Diese kiinstliche Erweiterung der Nachfrage nach Ware und die An
legung der Guthaben und Betriebsmittel in Neuanschaffungen, Er
weiterungsbauten und Neuanlagen, fiihrte zu einer irrationellen, un
verniinftigen Wirtschaft, denn ratio heiBt Vernunft. Das hat 
sich bitter geracht und zu der jetzigen schweren Krisis unserer Wirt
schaft gefiihrt, die im Grunde eine Absatzkrisis und keine Deflations
oder Stabilisierungskrisis mehr ist. Allerdings ist nach der Stabili
sierung unserer Wahrung die Geldseite einer der schwachsten Punkte 
Ull8erer jetzigen Wirtschaft, aber der Druck von dieser Richtung her 
wird noch wesentlich verstarkt durch die Wirkungen, die in der irra
tionellen Gestaltung der Produktionsseite unserer Wirtschaft in der In
flationszeit ihre Grundlage haben. Man braucht sich nur zu vergegen
wartigen, daB z. B. auf der letzten Leipziger Messe 14000 Aussteller ihre 
Waren anboten statt 4000 Verkaufer, die auf der letzten Friedensmesse 
dort Absatz suchten. Unsere Produktion und dam it auch die Waren
verteilung ist iiberfiittert und iiberpfriindet. 

Daher ist auch die gegenwartige Wirtschaftskrisis primar und in 
aUem Wesentlichen eine Absatzkrisis, hervorgerufen dadurch, daB ein 
Jahrzehnt lang die Entwickhmg der Industrie unter kiinstlichen Kon
junkturen vor sich ging, und daB gleichzeitig die Markte verarmten. Der 
Produktionsapparat muB eingeschrankt werden, da die GroBe der Er
zeugungsstatten weder mit den Absatzmoglichkeiten noch mit dem 
eigenen Betriebskapital in Einklang steht. Daraus folgt eine Rationali
sierung der Betriebe, indem die Fabrikation von mehreren Betrieben an 
einem Ort vereinigt und bisher getrennt marschierende Unternehmungen 
zusammengeschlossen werden, und indem innerhalb der Betriebe jeder 
einzelne stets danach strebt, ein Maximum zu leisten. In der Erzeugung 
fiir den inneren Markt muB dabei eine weitgehende Normalisierung und 
Typisierung angestrebt werden, die jedoch die individuelle Gestaltung 
der erzeugten Giiter nicht ausschIieBen diirfen. Dazu ist beste Ausbildung 
des Nachwuchses an Beamten und Arbeitern erforderIich. Bei der 
Konzentration der Betriebe muB das Streben nach verbilligter Erzeugung 
durch vermehrte Produktion und nach erhohter Absatzwerbung vor
herrschen. Dies kann durch eine gesunde und verantwortliche Kartell
tatigkeit gefordert werden, denn auch auf dem Weltmarkte sind inter
nationale Kartelle ein geeignetes Mittel, um dem ziigellosen Wettbewerb 
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entgegenzuwirken. Die unnatiirliche "Obersetzung der Giiterverteilung, 
die preisverteuernde Wirkung eines unnatiirlich aufgeblahten Zwischen
handels muB im Wege eines natiirlichen Bereinigungsprozesses, durch 
eine Verringerung der Verteilungskosten, durch eine Beschrankung der 
Zahl der Handelsunternehmungen und die Geschii.ftstendenz "groBer 
Umsatz, kleincr Nutzen" wieder beseitigt werden. 

Zu der Absatzkrise von der Produktionsseite her kommt dann 
noch von der Geldseite her eine Inflationskrise, welche durch 
die inflationistische Wirkung der zur Beschaffung von Markzahlungs
mitteln verwendeten Auslandskredite hervorgerufen ist und in dem 
Augenblick zum Durchbruch kam, als die Auslandskredite nach
lieBen, die Inflation also aufhOrte, der durch sie geschaffene 
Konjunkturanreiz fortfiel, die in dieser kiinstlichen Konjunktur produ
zierten Waren sich als unabsetzbar erwiesen, die Kredite einfroren. 
Das Bild der Wirtschaft, von der Geldseite her betrachtet, zeigte ein 
allgemeines stillschweigendes Moratorium, das man sich gegenseitig teils 
gewahrte, teils aufzwang und in den Massen umlaufender Finanz
wechsel sowie in dem ungesunden und bekampfenswerten Umlauf von 
Wechseln als Zahlungsmittel zum Ausdruck kam. Was aber diese Krise 
besonders heute noch charakterisiert, das ist auf der einen Seite eine 
standige Steigerung der Arbeitslosigkeit, auf der anderenSeite aber ein bis
her unvermindertes Preisniveau. Und letzteres bedeutet nichts anderes, 
als das von der Produktionsseite her keine Aussicht auf Milderung der Krise 
vorhanden ist, da nur sinkende Preise eine salcha Milderung bringen 
konnen. Wahrend sonst jede Krisis in Preisstiirzen ein Heilserum aus 
sich heraus erzeugt, ist das bei der deutschen Krise bisher nicht der Fall. 

Von den Rationalisierungsbestrebungen bringt die vertikale Or
ganisation, die Vereinigung der Erzeugung vom Urstoff bis zum Fertig
fabrikat mit allen dazwischenliegenden Stufen, auf finanzieIlem Ge
biete nicht immer am schnellsten sichtbare Erfolge, die Erfolge liegen 
vielmehr in der Forderung der Technik. Die horizon tale Organisation, 
die Teilung und Verbindung von Arbeiten oder Erzeugnissen auf der 
gleichen Produktionsstufe, dagegen sucht die Erfolge mehr auf kauf
mannischem und Verwaltungsgebiete. AIle Rationalisierungsbestre
bungen bedeuten aber im Grunde, mit weniger Menschen dieselbe Lei
stung zu vollbringen, und das bedeutet zuniichst eine VergroBerung der 
Arbeitslosigkeit, bis schlieBlich die Produktionsverbilligung wieder eine 
Belebung der Wirtschaft und eine allgemeine Besserung des Arbeits
marktes hervorruft. Daher diirfen auch die Zahlen der Arbeitsmarkt
statistik nicht allein als maBgebend fUr die Bewegungen auf dem Ar
beitsmarkt angesehen werden, sie fiihren sogar leicht zu falschen Schliis
sen. Denn die Zahl der Arbeitslosen ist nicht allein auf die schlechte Lage 
des Arbeitsmarktes zuriickzufiihren, sondern kann auch durch die Still
legung veralteter und unwirtschaftlicher Betriebe, durch die Rationa
lisierung der Betriebe beeinfluBt werden. Und eine nicht aHein tech· 
nische, sondern auch organisatorische Rationalisierung kann ein Zeichen 
der Gesundung der Wirtschaft sein, wenn sie auch zur Verschlechterung 
des Arbeitsmarktes zeitlich beitriigt. So hangen die Entlassungen in der 
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GroBeisenindustrie und in der chemischen Industrie zur Zeit jedenfalls 
mit diesen Vorgiingen zusammen, und man darf die Verschlechterung 
des Arbeitsmarktes nicht ohne weiteres als eine Verschlechterung der 
Wirtschaftslage ansehen. 

Das Wesen der im Herbst 1925 einsetzenden Wirtschaftskrisis 
besteht also in einer Liquidation der Fehlentwicklung, die durch die In
flation hervorgerufen war. Diese Liquidation ist im Jahre 1926 in der 
Hauptsache durchgefiihrt worden und vor uns liegt jetzt die auBerordent
lich groBe und schwierige Aufgabe des Aufbaues. Hierfiir muB die Weg
richtung sein: Von irrationeller Produktion und Werksausdehnung zur 
Rationalisierung der Betriebe und Stillegung iiberfliissiger Werkstiitten, 
vom Interessen- und Klassenkampf zur Gemeinschaftsarbeit und_ zum 
Solidaritiitsgefiihl, von der Rationalisierung und dem Zusammen
arbeiten zur Qualitiitsarbeit und zur Verbilligung der Selbstkosten und 
Preise sowie schlieBlich von Qualitiitsware und billigen Preisen zu einer 
Verstarkung der Ausfuhr. 

5. Betriebswirtschaftslehre. 
Die Privatwirtschaftslehre befaBt sich mit der Erforschung des 

Wesens der Einzelwirtschaften, der Unternehmung oder des Betriebes, 
im Gegensatz zur NationalOkonomie, die die Gesamtheit der Einzel
wirtschaften, also die Volkswirtschaft zum Gegenstand ihrer Betrach
tung macht. Diese Erforschung erstreckt sich nach zwei Richtungen: 
auf das innere Leben des Einzelbetriebes, wirtschaftliche Betrie bs
lehre, und auf den Verkehr der Betriebe untereinander, betriebs
wirtschaftliche Verkehrslehre. In beiden Beziehungen kann man 
einen allgemeinen, theoretischen Teil und einen speziellen, praktischen 
Teil unterscheiden, so daB sich eine allgemeine und eine spezielle 
Betriebswirtschaftslehre ergibt. Die allgemeine Betriebswirt
schaftslehre beschaftigt sich mit den Betriebsformen als Einzelbetriebe 
und Gesellschaften in ihren verschiedenen Arten, mit den Betriebs
mitteln, mit den Begriffen Vermogen, Schulden, Kapital, Kredit, Finan
zierung, Zahlungsmittel, leitende und ausfiihrende Arbeit und schlieB
lich mit der Organisation des Betriebes als Umsatz, Ertrag, Wettbewerb, 
Unternehmungsrisiko, Spekulation, Konjunktur. MaBgebend ist fiir die 
Privatwirtschaftslehre immer die Wirtschaftlichkeit des Einzelbetriebes. 
Wahrend z. B. fiir den Juristen nur die Frage in Betracht kommt, wie 
eine offene Handelsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft, eille Gesellschaft 
mit beschriinkter Haftung, eine Genossenschaft usw. geschaffen wird, 
stellt der Privatwirtschaftler die Frage, welche Unternehmungsform muB 
ich in einem bestimmten Fall wahlen, um das beste wirtschaftliche 
Ergebnis zu erzielen, niimlich um mit moglichst wenig Geld und Ar
beitsaufwand den groBtmoglichen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen1). 

') Vgl. nierzu das Schrifttum von Leitner: 1. Privatwirtschaftslehre 
der Unternehmung; 2. Buchhaltung und Bilanzkunde; 3. Bankbetrieb und 
Bankgeschafte; 4. Selbstkostenbereehnung industrieller Betriebe, Kon
trolle und Statistik in kaufmannischen Unternehmungen. 
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Die praktische oder spezielle Betriebslehre beschiiJtigt sich mit den 
einzelnen Gebieten der Betriebsarten, also mit Bank-, Fabrik-, Waren
handels-, Landwirtschafts-Betriebslehre usw. Jede derselben hat ihre 
Eigenarten, gemeinsam ist aber allen das rein Technische, niimIich die 
Buchhaltung, die Preisberechnung oder Kalkulation, die Selbstkosten
berechnung, das Risiko der Unternehmung, der Kredit- und Zahlungs
verkehr, der Giiter- und Nachrichtenverkehr. 

In dem Begriff Betrie b faBt man die inneren Zustiinde und die 
V orgiinge im Leben einer Einzelwirtschaft, welche der Erzeugung wirt
schaftlicher Werte dient, zusammen. In den Betrieben erfolgt die 
stiindige Organisation der wirtschaftlichen Arbeit. Betrieb ist nach 
Som bart "eine Veranstaltung zum Zwecke fortgesetzter Werkver
richtung", d. i. eine planmiiBige, geordnete und dauernde gemeinsame 
Tiitigkeit. Sie bedingt eine Betriebsordnung, welche die einzelnen Pro
duktionsfaktoren zu einem Ganzen durch ihre richtige Verteilung iiber 
Raum und Zeit zusammenfaBt. Die Betriebsordnung muB demnach 
folgende Punkte regeln: 

1. Die Einleitung des Arbeitsprozesses; dazu gehoren Bestimmun
gen iiber Annahme, Anstellung, Entlassung der Arbeiter in quantita
tiver wie qualitativer Hinsicht, sowie Verfiigung iiber die zur Produk
tion notigen Werkstatten und Arbeitsmittel; 

2. Die Einrichtung des Arbeitsprozesses, d. 8. die Bestim
mungen iiber den Ort, wo 1 und die Zeit, wann 1 gearbeitet werden soIl; 

3. Die Ausfiihrung des Arbeitsprozesses, d. h. die Fiirsorge fiir die 
tatsiichliche Durchfiihrung des vorgezeichneten Planes, fiir die vor
schriftsmiiBige Abwicklung des Arbeitsprozesses. 

Die Ordnung durch Organisation in den Betrieben ist das eigene 
Werk der Wirtschaftssubjekte, in der Betriebsorganisation tritt das 
wirtschaftIiche Handeln in Erscheinung, jeder Betrieb ist die lebendige 
Gestaltung eines Wirtschaftsplanes. AIle Organisation menschlicher 
Arbeit beruht aber nur auf zwei Prinzipien, auf der Spezialisation und 
auf der Kooperation. Spezialisation ist diejenige Art der Anordnung, 
welche einem und demselben Arbeiter gleiche, wiederkehrende Ver
richtungen dauernd zuweist. Sie ist diejenige Form, in der das arbeit
zerlegende Verfahren nutzbar gemacht wird. Der Grad der Spezialisa
tion kann natiirIich ein auBerordentIich verschiedener sein, sie kann 
zwischen Betrieben oder innerhalb eines Betriebes erfolgen. 1m ersteren 
FaIle entstehen Spezialbetriebe, die wiederum in Spezialbetriebe unter
teilt werden konnen, z. B. ist die Schmiederei ein spezialisierter Betrieb, 
nachdem sich die Schlosserei von ihr getrennt hat, die Werkzeug
schmiederei ist innerhalb der spezialisierten Schmiederei wieder ein 
Spezialbetrieb, die Sensenschmiederei innerhalb der Werkzeugschmiederei 
usw. Unter Kooperation versteht man das Zusammenwirken mehrerer 
an einem Gesamtwerk, sie kann eine einfache sein, wenn aIle Zusammen
wirkenden dasselbe tun, einfache Arbeitskooperation, oder eine arbeits
teilige, wenn die einzelnen Arbeiter oder die einzelnen Gruppen von 
Arbeitern Spezialarbeiten verrichten, arbeitsteilige Werks- oder Arbeits
kooperation. 
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Die Betriebsformen sind mannigfaltigster Art und abhangig von dem 
Zweck, dem der Betrieb dient, von der Bedingtheit der Betriebsge. 
staltung durch die Technik, deren man sich bedient, und von der Be· 
dingtheit durch die Organisationsprinzipien. Der Zweck des Be· 
triebes, ob Eisen oder Garn, Ziegel oder Schuhe usw. hergestellt, ob 
Giiter transportiert oder abgesetzt werden sollen, bestimmt die Ge. 
staltung des Betriebes und die Beschaffenheit der in dem Betriebe zu 
leistenden Arbeit. Die Technik schreibt Art und Gro.Be der Produk· 
tionsmittel vor. Sollen Schuhe maschinell hergestellt werden, so sind 
bestimmte Maschinen erforderlich, die wieder einen bestimmten Grad 
von Spezialisation und eine bestimmte Anzahl von Arbeitern voraus
setzen. Spezialisation macht nun nicht nur grundsatzlich Kooperation 
notwendig, sondern auch das Ma.B der Spezialisation bestimmt den Um· 
fang der Kooperation und damit die Gro.Be des Betriebes. 

Die Betriebsformen werden schlie.Blich noch durch die Organisa· 
tionsprinzipien bedingt, ob Alleinbetrieb oder gesellschaftlicher Betrieb 
und wie die einzelnen Produktionsfaktoren sich zueinander verhalten. 
Beim Alleinbetrieb ist das Werk in allen seinen Teilen und im Ganzen 
das ureigene Werk des Alleinarbeiters, beim gesellschaftlichen Betrieb 
ist der Gesamtarbeitsproze.B in seine einzelnen Bestandteile aufgelost, 
die je von einer ArbeitBkraft vertreten werden, und das Produkt ist nicht 
mehr das Werk eines einzelnen, sondern das gemeinsame Werk von 
mehreren Arbeitskriiften. Die Lokomotive wird z. B. nicht mehr von 
einer oder einigen Personen, sondern von zehntausend Menschen im 
gesellschaftlichen Arbeitsproze.B hergestellt. Das Verhii.ltnis der ein· 
zelnen Produktionsfaktoren zueinander kommt in den Betrieben zum 
Ausdruck in der Stellung, welche der personliche oder der sachliche Pro· 
duktionsfaktor im gewerblichen Betriebe oder der Boden im landwirt
schaftlichen Betriebe einnimmt. Wir konnen danach Handbetriebe und 
automatische, chemische oder maschinelle Betriebe unterscheiden. 

Das iiblichste Verfahren, die Betriebe zu klassifizieren, ist ihre Ein· 
ordnung in Gro.Benklassen. Die deutsche Gewerbestatistik unterscheidet 
Kleinbetriebe mit bis 5 Personen, Mittelbetriebe mit 6-50 und Gro.B· 
betriebe mit 51 und mehr Personen. 

Die Grundsatze der Betriebsbildung fiihren zu der Frage, ob es eine 
Gro.Be des Betriebes gibt, bei welcher der gewiinschte Produktionserfolg 
am besten erzielt, das Maximum der Produktivitat erreicht wird 1 Es 
ist dies die Frage der optimalen Betriebsgro.Be, welche drei Bedingungen 
zu erfiillen hat. Es mu.B das produktivste Verfahren angewandt und 
samtliche Produktionsfaktoren miissen optimal genutzt werden und in 
einem richtigen Gro.Benverhaltnis zueinander stehen. Das Optimum 
kann ein absolutes oder ein relatives sein. Dieses wird bestimmt unter 
Beriicksichtigung der Menge der herzustellenden Produkte, jenes ohne 
diese Riicksichtnahme, so da.B als das zu lOsende Problem sich ergibt: 
ein einzelnes Gut oder eine einzelne Leistlmg unter den dem jeweiligen 
Stande der Technik entsprechenden giinstigsten Bedingungen herzustellen. 

Diese Grundsatze der Betriebsbildung haben auf allen Gebieten des 
Wirtschaftslebens Geltung, aber die verschiedenen Arten der Betriebe 
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haben auch wieder verschiedene Formen, und die Verschiedenheit der 
Betriebsgestaltung tritt am deutlichsten hervor in den groBen Stufen 
des wirlschaftlichen Prozesses: Urproduktion, Stoffverarbeitung und 
Giiterabsatz. Die Betriebsformen in der Landwirtschaft werden unter
schieden je nach der Art der dem Boden abzugewinnenden Produkte, 
Futter- oder Kornerpflanzen, und je nach dem groBeren oder geringeren 
Aufwand von Produktionsmitteln und Arbeit auf eine gegebene Boden
fliiche, intensiver und extensiver Betrieb. Die Betriebsformen im Ge
werbe sind das Handwerk als Gehilfenbetrieb, die Manufaktur und die 
Fabrik. Manufaktur ist ein geseHschaftlicher GroBbetrieb, in dem 
wesentliche Teile des Produktionsprozesses noch durch Handarbeit 
ausgefiihrt werden, wahrend in der Fabrik als GroBbetrieb aHe wichtigen 
Teile des Produktionsprozesses oder der gesamte ProduktionsprozeB von 
der formenden Mitwirkung des Arbeiters unabhangig gemacht worden 
sind, der gesamte Betrieb automatisiert ist. Die landwirtschaftlichen 
Betriebe empfangen ihr eigentiimliches Geprage durch ihre Beziehung 
zum Boden, die gewerblichen durch ihre Beziehung zur Technik; im 
Warenumsatz, im Handel dagegen entstehen die Sonderformen der Be
triebe durch ihre Beziehungen zur Kundschaft. Wir unterscheiden 
GroB- und Kleinhandel oder, wie die Fachausdriicke lauten, Engros
und Endetail-Betriebe, je nachdem die Waren an Gescbaftsleute oder 
an letzte Konsumenten abgesetzt werden, stehende Betriebe oder Be
triebe im Umherziehen, Hausierbetriebe, je nachdem die Kundschaft 
zum Handler oder dieser zur Kundschaft kommt, Herkunft- und Hin
kunftbetriebe, je nachdem die einen Handelsbetrieb erfiiHenden Waren 
ihre Einheit in der Herkunft, Branchengeschaft oder Lokalgeschiift, 
oder in ihrer Hinkunft auf einen bestimmten Bedarf, Bedarfsartikel
geschaft, finden. Eine besondere Betriebsform ist das Warenhaus, 
dessen Eigenart durch das Zusammentreffen dreier Merkmale gebildet 
wird, GroBe, Hinkunft des Gesamtbedarfs und Heterogenitat der in 
ihm vereinigten Warengruppen. 

Besondere Eigenarten weist die Betriebsgestaltung noch in der 
kapitalistischen Wirtschaft auf. Neben den Betrieben, die zur Erzeugung 
von Sachgiitern, von Transport- oder anderen Leistungen errichtet sind, 
treten Betriebe auf, die keine andere Aufgabe haben als nur die Er
zeugung von Gewinn. Sombart nennt die ersteren Werkbetriebe, die 
letzteren Wirtschaftsbetriebe. In der Regel fallen beide Betriebsarten 
zusammen, der Kontorbetrieb und der Fabrikbetrieb sind nur zwei Ab
teilungen ein und derselben Einheit, aber es gibt FaIle, wo der Wirt
schaftsbetrieb mehrere Werkbetriebe umfaBt, z. B. eine GroBunter
nehmung wie AEG oder Siemens-Schuckert schlieBt zahlreiche Fabriken, 
Elektrizitatswerke, StraBenbahnen in sich, eine GroBbank hat viele 
Filialen usw. Der Wirtschaftsbetrieb in der kapitalistischen Wirtschaft 
heiBt kapitalistische Unternehmung, in der Rechtsprache Firma. 
Das Kennzeichen der kapitalistischen Unternehmung als Betriebs
organisation ist die Verselbstandigung des Geschaftes, ein von der Person 
losgeloster Erwerbsmechanismus, in welchem das Erwerbsprinzip zur 
ungehinderten Betatigung gelangen kann. In dieser, von aHem Person-
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34 Wirtschaftslehre. 

lichen losgelosten Unternehmung wird auch erst die Idee der vollstan
digen Rationalisierung aller Wirtschaftsvorgange, werden PlanmaBig
keit und ZweckmaBigkeit in die Wirklichkeit iiberfiihrt. Der wesent· 
liche Inhalt der kapitalistischen Unternehmung ist nicht die Erzeugung 
oder der Transport von Giitern oder der Absatz von Waren, die Ver· 
mittlung von Kredit usw., sondern ihr Zweck ist die Erzielung von 
Gewinn und das Mittel zur Erfiillung des Zweckes ist die Vertrag
schlieBung iiber geldwerte I .. eistungen und Gegenleistungen, ihr Inhalt 
daher Rechnen. Jedes technische Problem muB sich im Rahmen der 
kapitalistischen Unternehmung in einen VertragsabschluB auflosen 
lassen, auf dessen vorteilhafte Gestaltung alles Sinnen und Trachten 
des kapitalistischen Unternehmers gerichtet ist. 

Die kapitalistische Betriebsgestaltung weist in der Gegenwart sowohl 
die Spezialisation zwischen Betrieben in ihren auBersten Konse
quenzen auf als auch die Kombination, die Vereinigung selbstandiger 
Betriebe verschiedenen Inhalts zu einem Betriebe. Die Spezialisation 
umfaBt einerseits die wirtschaftlichen Funktionen als Beschaffung des 
Kapitals, der Arbeitskrafte und der Produktionsmittel sowie den Waren
absatz, andererseits die sachlichen Funktionen als die horizontale Spe. 
zialisation nebeneinander zu verrichtender Tatigkeiten, wie Herstellung 
verschiedener Eisensorten, oder als vertikale Spezialisation nacheinander 
zu vollziehender Produktionsprozesse, wie GieBerei und Maschinenbau 
oder Spinnerei und Weberei, oder als Typisierung, Spezialisation auf 
wenige, nach bestimmten NormalmaBen hergestellte, gleichformige 
Typen einer Warengattung. (Normalisierung ist die Vereinheit
lichung einzelner Teile eines Fabrikates.) Bei der Kombination bleiben 
entweder die Werkbetriebe als Einzelbetriebe selbstandig und nur der 
Wirtschaftsbetrieb ist einheitlich, oder die Einzelbetriebe verlieren ihre 
Selbstandigkeit und gehen in einen neuen Betrieb auf, in dem sie nur 
mehr Betriebsabteilungen bilden. 

Der kapitalistische Betrieb erstrebt eine vollstandige Rationali
sierung aller Betriebsvorgange, PlanmaBigkeit und ZweckmaBigkeit 
sind der Leitgedanke, der verwirklicht wird durch Mechanisierung, In
tensivierung und Okonomisierung der Betriebe. Die Mechanisierung 
besteht in der Zerlegung des ganzen Arbeitsprozesses in einzelne, nach 
rein sachlichen Gesichtspunkten abgegrenzte Teilvorrichtungen, die dann 
normalisiert, spezialisiert, automatisiert und schlieBlich taylorisiert 
werden, wodurch der Betrieb vollig versachlicht, mechanisiert wird. 
Die Intensivierung besteht in der Steigerung des Energieaufwandes 
durch Zusammendrangen von mehr Arbeit in einer gegebenen Zeit, 
Schnellbetrieb, durch Vervollkommnung des Produktionsapparates, 
Verwendung besserer Maschinen usw., durch Einstellung hoher quali
fizierter Arbeiter. Die Okonomisierung ist das Mittel, durch mog
lichst sparsame Verwendung der Produktionsfaktoren die Leistungs
fahigkeit des Betriebes zu steigern, und das geschieht durch Beschaffung 
billigerer Produktionsmittel und ihre bessere Ausnutzung, wie ratio
neHere Feuerungsanlagen, Verminderung oder Verwertung der Ab
falle,bessere Ausnutzung der Arbeitskrafte und Vervollkommnung der 
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Lohnungsmethoden, Akkordarbeit, Pramienlohnsystem oder Pensum
system. 

Der Sieg des GroBbetriebes in der modemen Wirtsohaft ist eine 
Folge der rationellen Ausnutzung von Kapital und Arbeitskraft, und 
dennooh besteht diese Rationalisierung des Betriebes nioht immer nur 
in Aussohaltung iiberfliissiger Arbeit, sondem sohafft in vielen Fallen 
neue Arbeit und neue Aufgaben, die auf den ersten Bliok sohein
bar Leerlauf bedeuten, in Wirkliohkeit aber zur Durohfiihrung rationeller 
Betriebsmethoden unerlaBlioh sind. 1m Einzelunternehmen alten Stils 
vollzog sioh der Betrieb in solchen Grenzen, daB der Inhaber ihn miihe
los iiberblioken und aIle leitenden Funktionen selbst ausiiben konnte. 
Je mehr die Betriebe wuchsen, desto notwendiger wurde die Arbeits
teilung, Leitung und Verwaltung wurden in versohiedene Arbeitskreise 
geteilt und an Stelle des personliohen Kontakts und der personliohen 
J.-eitung trat die straffe Organisation. Diese bedarf aber standiger Kon
trolle, wenn der ganze Apparat l'eibungslos und okonomisoh arbeiten 
solI, und fiir diese Kontrolle muBten neue Arbeitskriifte ausgebildet 
und eingestellt werden. Es geniigen aber nioht Intuition und Erfahrung, 
sondem die Kontrolle muB sich auf exakte Zahlen, auf die Statistik' 
stiitzen, und daraus ergibt sioh die groBe Bedeutung der Betriebs
statistik. Nur eine sorgfaltige Betriebsstatistik ermoglicht die Kon
trolle eines GroBbetriebes, nur sie laBt erkennen, an welohen Stellen nooh 
unwirtschaftlich gearbeitet wird, und nur sie kann auch die Grundlage 
fiir die Durohfiihrung eigentlicher RationalisierungsmaBnahmen bilden. 

Unter den verschiedenen Arten der Betriebe nehmen nun duroh ihre 
Eigenart eine besondere Stellung die Baubetriebe ein. Das Bau
gewerbe stellt Giiter her, die unbeweglioh sind, mit dem Grund und 
Boden fest verbunden werden, und daher keine Ware sind. Der Her
stellung geht stets ein Bedarf voraus, die Produktion des Baugewerbes 
ist reine Kundenproduktion. Aber auch die Bedarfsdeckung ist nioht 
immer aussohlaggebend fiir die Bautatigkeit, sondern diese hangt neben 
wirtschaftlichen auch von politischen, personlichen und finanziellen 
EinfliiBBen ab, und daraus ergibt sich ein stets schwankender und un
gleichmaBiger Beschaftigungsgrad des Baugewerbes, da eine Produktion 
auf Vorrat nicht mogIich ist. Herstellungs- und Verwendungsort der 
Bauwerke fallen zusammen, und daraus folgt ein stetiger Wechsel der 
eigentlichen Betriebsstatten, ein Wanderbetrieb. Diese Unstetigkeit 
der Baubetriebe hat dann weiter zur Folge, daB die Mehrzahl der be
notigten Arbeitskrafte immer erst an Ort und Stelle angeworben 
werden kann, wenn auch naturgemaB jede Untemehmung einen festen 
Stamm von Angestellten und Facharbeitem sich erhalt. Wahrend in 
den Fabriken der Arbeiter stii.ndige Arbeit erhalten kann und damit 
bessere Arbeits-, Wohn-, Verpflegungs- und Einkommensbedingungen 
findet, zeigt die Zusammensetzung der Arbeitskrafte auf groBeren Bau
stellen die bunteste Mannigfaltigkeit und einen fortwahrenden Weohsel. 
Daraus ergibt sioh dann auch ohne weiteres, daB die Leistungen aller 
dieser auf einer groBeren Baustelle zusammenstromenden Arbeiter eine 
auBerordentlich unterschiedliche ist. 

3* 
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Mit dieser produktionstechnischen Eigenart der Baubetriebe ist nun 
auch die betriebstechnische Eigenart eng verkniipft. Die produktions
technische Eigenart macht sich weniger bei Hochbauten ala bei In
genieurbauten geltend, das Baugewerbe teilt sich daher zunachst auch 
in Hochbau- und Tiefbaugewerbe oder besser Ingenieurbau
gewerbe, da auch der Betonbau zum Ingenieurbau gehort und beide 
gewerblich vereinigt sind. 1m Ingenieurbau besonders wirkt die Mannig
faltigkeit der Arbeiten auf die Betriebsgestaltung zuriick. Die Ver
schiedenartigkeit der Bauanlagen nach Art und Arbeitsumfang er
fordert jedesmal die Aufstellung eines neuen Arbeits- und Betriebs
planes, mit jeder neuen Arbeit andert sich die Zahl, Zusammensetzung 
und Leistung der Arbeiter, die Zahl und GroBe der Maschinen und Ge
rate, der Werkstatten, der Bedarf an Bau- und Betriebsstoffen. Die 
Boden- und Wasserverhaltnisse, die Lohn- und Arbeitsbedingungen, 
die Leistung der zu erwartenden Arbeitskrafte, die Einrichtung der 
BausteIle, der Transport der Arbeitsgerate und Baustoffe, die Mengen 
und Kosten der Baustoffe sowie viele andere Dinge erfordern jedesmal 
eine sorgfaltige Beriicksichtigung und Berechnung. Daher ist die Tatig
keit im Ingenieurbau in ihren Vorbedingungen, ihrer Vorbereitung und 
Durchfiihrung so vielen Unsicherheiten unterworfen, daB der Erfolg 
des Wirtschaftens immer ein ungewisser ist. 

Die betriebstechnische Eigenart im Ingenieurbau besteht also darin, 
daB die Betriebsorganisation eine fortwahrend wechselnde ist, fort
wiihrend neu gestaltet werden muB, daB der Unternehmer dauernd vor 
neue technische und betriebliche Aufgaben gestellt ist. Wahrend bei 
den meisten gewerblichen Betrieben Zahl, Zusammensetzung und Lei
stung der Arbeiter, Zahl und Art der verwendeten Maschinen, Arbeits
und Betriebsplan, Rohstoff- und Betriebsstoffbedarf sowie Absatz eine 
gewisse GleichmaBigkeit zeigen, wahrend also die ganze Betriebsorgani
sation auf eine langere Betriebsperiode eingestellt ist, wechselt diese im 
Ingenieurbaugewerbe in viel kiirzeren Zwischenraumen. Und aIle diese 
Schwierigkeiten wachsen mit zunehmender BetriebsgroBe, am wenigsten 
werden davon die Klein- und Mittelbetriebe getroffen, solange sie nur 
kleinere Arbeiten ausfiihren1). 

Der Wanderbetrieb und der fortwahrende Wechsel der Betriebs
organisation stellt nun auch besondere Anforderungen an die Betriebs
ordnung. Die Regelung der Einleitung, Einrichtung und Ausfiihrung 
des Arbeitsprozesses hat zunachst eine technische und kaufmannische 
Seite, zu der technischen Leitung muB daher eine kaufmannische Leitung 
hinzukommen. Die Aufgaben der technischen Leitung sind Mechani
sierung und Intensivierung des Betriebes, die Okonomisierung dagegen 
verlangt kaufmannische Mitarbeit, die sich insbesondere auf Einkauf, 
Material- und Gerateverwaltung und auf Statistik erstrecken muE. 
Die Statistiken miissen aIle Erfahrungen sammeln, die auf Baustellen 
gemacht werden, als Baustoffverbrauch, Aufwendung "lon Arbeitszeit, 
Hilfsmaterialverbrauch, insbesondere Holzverschnitt bei Schalungen, 

1) Beermann, Th.: Das deutsche Tiefbaugewerbe. Leipzig 1925. 
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Verbrauch von Geraten und Werkzeugen usw. Der einzelne Mitar~eiter 
muB innerhalb seines Tatigkeitsgebiets alles Wissenswerte schriftlich 
fixieren, und die Betriebsorganisation muB diese Erfahrungen allen zu
ganglich machen. Dann kann es nicht mehr vorkommen, daB bereits 
gemachte Erfahrungen immer wieder erneut auf Kosten des Betriebes 
gemacht werden. 

Einkauf, Materialien- und" Gerateverwaltung sind bei allen groBeren 
Betrieben zu zentralisieren, denn gerade in Material und Gerat steckt 
ein groBer Teil des Betriebs- und Anlagekapitals. Eine gut organisierte 
und unter kaufmannischer Leitung stehende Verwaltung muB jede Be
wegung aller Wertgegenstande vom Werkplatz zum Bau, von Bau zu 
Bau, von Nebenbetrieb zu Nebenbetrieb usw. sorgfaltig registrieren, um 
jederzeit angeben zu konnen, wo sich jedes einzelne Stuck befindet, sie 
muB ferner vor jeder Neuanschaffung uberlegen, ob nicht auf dieser oder 
jener Baustelle das Gewiinschte frei gemacht werden kann, und vor jeder 
Neuanschaffung kalkulieren, ob das Benotigte durch Kauf oder Selbst
anfertigung auf dem Werkplatz billiger zu stehen kommt. Die tech
nische Leitung muB also durch die kaufmannische unterstutzt w~rden, 
beide haben ihre getrennten Aufgaben, mussen sich aber gegenseitig 
unterstutzen, Hand in Hand arbeiten. Und dieses Zusammenarbeiten 
ist bestimmend fur die Bureauorganisation. Eine gute, wohldurchdachte 
und straffe Bureauorganisation erspart nicht nur Zeit und Geld, sondern 
auch manchenArger, sie ist ein Erfordernis moderner Betriebsgestaltung_ 
Aber damit allein ist das" Problem der Rationalisierung der Betriebe 
nicht gelOst, denn es ist weiter zu priifen, ob nicht eine Spezialisierung 
der Betriebe in dem Sinne anzustreben ist, daB nicht jede einzelne 
groBere Unternehmung groBe Summen in Maschinen und Geraten festlegt 
und vielfach noch erhebliche Kapitalien in Nebenbetrieben, als Sage
werken, Ziegeleien, Kunststeinfabriken usw. stecken hat und doch 
immer nur mit einem Bruchteil der Werke gleichzeitig arbeiten kann. 
Auch fUr Baubetriebe erweitert sich das Problem der Rationalisierung in 
Richtung auf Spezialisierung und auf Zusammenschlusse, auf Vereinigung 
von mehreren Betrieben oder Zusammenschlusse von bisher getrennt 
marschierenden Unternehmungen. Hierbei machen sich aber die Eigen
arten der Ingenieurbaubetriebe, die sich aus ihrer rechtlichen und ge
werberechtlichen Stellung ergeben, hemmend bemerkbar. 

Infolge der Gewerbefreiheit konnen auch technisch nicht vorgebildete 
Personen bei Anstellung eines geeigneten Geschaftsfuhrers oder Bau
leiters das Baugewerbe ausuben. Eine mangelhafte Ausfuhrung der 
Bauten birgt aber Gefahren fur Bauarbeiter und Allgemeinheit wahrend 
der Ausfuhrung und nach der Vollendung. Daher ist ein Schutz ge
schaffen worden gegen unzuverlassige Bauunternehmer durch das 
.Reichsgesetz vom 7. Januar 1907 betr. Abiinderung der Gew.-O. 
Hiernach kann die Ausubung des Baugewerbes untersagt werden, wenn 
Tatsachen vorliegen, die eine Unzuverlii.ssigkeit des Unternehmers in 
bezug auf diesen Gewerbebetrieb darstellen, § 35 Gew.-O. Die Unzu
verlassigkeit kann technischer, wirtschaftlicher und moralischer Art sein. 
Bei Bauten, deren Ausfuhrung einen hoheren Grad praktischer Er-
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fahrung oder rechnischer Vorbildung erfordert, kann die Untersagung 
der Bauausfiihrung oder Bauleitung wegen Unzuverliissigkeit sich im 
Einzelfalle auch gegen bestimmte Personen richren, § 35a Gew.-O. 
Dieses Nachtragsgesetz zur Gew.-O., der sog. kleine Befiihigungs
nachweis, hat aber besonders im Ingenieurbau keine praktische Be
deutung gehabt. Die freie Ausiibung des Tiefbaugewerbes lockt nach 
wie vor auch rechnisch nicht vorgebildete Kriifre an, die das Bauen 
lediglich als Spekulation ansehen, so daB die verschiedenartigsten 
Elemenre als Tiefbauunternehmer auftreren. 

Umstritten ist auch die gewerberechtliche Stellung der Ingenieur
baubetriebe. Die Handwerkskammern betrachren die Tiefbaubetriebe 
als Handwerksbetriebe, die Handelskammern dagegen heben ihren 
industriellen Charakrer hervor. Die Spruchpraxis der Verwaltungs
behOrden und der Gerichre iiber den Betriebscharakter gewerblicher 
Unternehmungen erkennt grundsiitzlich neben dem Handwerkerbetrieb 
und dem Fabrikbetrieb eine dritte Betriebsform, den kaufmiinnisch
gewerblichen GroBbetrieb an, dessen Zuordnung zum Handwerker
betrieb der Auffassung des Verkehrslebens widersprechen wiirde. Auch 
die Vorschriften der Gew.-O. notigen nicht dazu, daB ein auf 
Herstellung von korperlichen Giitern gerichteter Gewerbebetrieb 
schlechterdings dann als Handwerk betrachtet werden miiBte, wenn 
er nicht unter den Begriff "Fabrik" faUt. Und eine Reichsgerichts
entscheidung vom 12. April 1904 besagt, daB eine Bauunternehmung 
auBer der gemeinsamen Arbeitsstiitte im wesentlichen die Merkmale 
des Fabrikbetriebes habe und daher nicht als Handwerk, aber auch nicht 
als reine Fabrik angesehen werden konne. Die Begriffe Handwerk und 
Fabrik sind gesetzlich nicht festgelegt, die Festlegung ist vielmehr den 
Gerichten und Verwaltungsbehorden nach den konkreten Umstanden 
des einzelnen Falles. iiberlassen worden. Immerhin lassen sich aus der 
Spruchpraxis eine Reihe von Merkmalen entnehmen, bei deren Vor
handen- oder Nichtvorhandensein ein SchluB auf den Charakter des 
Betriebes gezogen werden kann. Als dem Handwerksbetriebe wesentliche 
Merkmale werden angesehen, wenn der Unternehmer des Betriebes 
seIber gelernter Handwerker ist und wenn die Gehillen des Unrernehmers, 
von Handlangern abgesehen, Handwerksgesellen sind, die in einem be
sonderen Handwerk ihre Lehrzeit durchgemacht haben. Ein Betrieb 
mit mehr als 50 Personen wird ferner als GroBbetrieb angesehen, und 
solchen Betrieben fehlt schon deswegen die Handwerkseigenschaft, 
weil ein GroBbetrieb ohne fabrikmiiBige Arbeitsteilung nicht denkbar 
ist. Auch deuret die Verwertung verschiedenartiger Maschinen und die 
mechanisierte Arbeitsweise bei Ausfiihrung der Bauarbeiren nach ge
nauen Zeichnungen von Ingenieuren darauf hin, daB es sich nicht urn 
einen Handwerksbetrieb handelt. Es fehlt einem groBeren Baubetrieb, 
urn als Fabrikbetrieb gelren zu konnen, lediglich das fiir einen solchen 
wesentliche Merkmal der Konzentration der Arbeit in der gewerblichen 
Anlage des Unternehmers. SchlieBlich ist auch die Ausbildung von 
Lehrlingen kein Privileg des Handwerks, sondern Bauunternehmungen 
sind ebenso wie jeder Handwerksbetrieb berechtigt, Lehrlinge fiir ein 
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Handwerk, Maurerei und Zimmerei, auszubilden und sie zur Ablegung 
der Gesellenpriifung bei der Handwerkskammer anzumelden, ohne daB 
sie vorher in einen Handwerksbetrieb iibertreten miissen. Nur fiir 
Handwerksbetriebe hat die Gew.-O. besondere Bestimmungen hin
sichtlich der Lehrlingsausbildung in den §§ 129-132a getrofien, fiir 
alle anderen nicht zum Handwerk gehorigen Betriebe gelten diese 
Sonderbestimmungen nicht, sondern nur die Bestimmungen der §§ 124 
bis 128 Gew.-O. iiber Lehrlingsverhaltnisse im allgemeinen. Diesen all
gemeinen Bestimmungen unterliegen beispielsweise auch die Betonlehr
linge (Zementfacharbeiter, Betonzimmerer und Einschaler) als Industrie
lehrlinge. FUr die Industrielehrlinge fehlt es aber zur Zeit noch an 
Priifungsausschiissen, und es ist Sache der Industrie- und Handels
kammern, eigene Priifungsausschiisse einzurichten. Die rechtliche 
Grundlage ist dafiir im § 38 Abs. 2 des Gesetzes iiber die Handelskammern 
gegeben, nach welchem den Industrie- und Handelskammern die Be
fugnis zusteht, Eimichtungen fiir die technische und geschijJtliche Aus
bildung, die Erziehung und den sittlichen Schutz der Lehrlinge in Handel 
und Gewerbe zu begriinden, zu unterhalten und zu unterstiitzen. Sie 
konnen also die Voraussetzungen fiir die nach § 127c Abs.2 Gew.-O. 
auszustellenden Lehrbriefe selbst gestalten, denn auch bei den Innungen 
ist die Aushandigung des Lehrbriefes immer schon an die Ablegung 
einer Gesellenpriifung gekniipft worden!). 

Nach diesen Grundsatzen ist bereits in mehreren Fallen von den 

1) Eine planmiUlige Forderung des Arbeiternachwuchses ist eine not
wendige Aufgabe der Industrie, besonders auch der Bauindustrie hinsicht
lich aller Spezialarbeiter und kann wirksam nur durch die Heranbildung 
von Lehrlingen erfolgen. Eine geordnete Lehrlingshaltung und -ausbildung 
gab es bis vor kurzem nur im Handwerk, erst in neuester Zeit ist auch die 
Industrie dazu iibergegangen, sich die erforderlichen Facharbeiter selbst 
heranzubilden, und hat der Lehrlingsausbildung ihr Augenmerk zugewandt. 
Die Reichsarbeitsverwaltung unterstiitzt auch diese Bestrebungen, und die 
Berufsberatung und die mit ihr verbundene Lehrstellenvermittlung hat im 
Arbeitsnachweisgesetz yom 22. Juli 1922 eine reichsgesetzliche Grundlage. 
Die Landesamter fiir Arbeitsvermittlung sind verpflichtet ihre Tatigkeit 
auf dieses Gebiet zu erstrecken, wahrend die Arbeitsnachweise dazu zwar 
ermachtigt, jedoch noch nicht verpflichtet sind. PreuJ3en, Wiirttemberg und 
Thiiringen haben, wenn auch unter gewissen Einschrankungen, eine Ver
pflichtung fiir die Arbeitsnachweise ausgesprochen. Auch der Entwurf 
eines Berufsausbildungsgesetzes ist fertiggestellt. 

Das geltende Recht der Lehrlingsausbildung, §§ 126-128 der Gew.-O., 
welche sich auf die Gewerbebetriebe im allgemeinen beziehen, und die 
§§ 129-132a, welche die Lehrlingsverhiiltnisse nur fUr Handwerks
betriebe regeIn, bediirfen der Revision, weil sie die Lehrlingsverhalt
nisse in der Industrie nicht beriicksichtigen. Vor allem wird auch fUr die 
Industrielehrlinge eine Gesellenpriifung einzurichten sein, nicht aHein 
wegen des Befahigungsnachweises, sondern auch wegen der moralischen 
Bedeutung. 

Trager des industriellen Lehrlingswesens miissen die Berufsvertretungen 
werden, derart, daB dieselben Aufgaben, wie sie fiir die handwerklichen 
Lehrlinge den Handwerkskammern zustehen, so fUr die Industrielehrlinge 
den Industrie- und Handelskammern kraft Gesetzes iibertragen werden, 
wobei dem Staat das Genehmigungs- und oberste Aufsichtsrecht vorbe
halten bleibt. 
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Gerichten entschieden worden, daB aIle groBeren Baubetriebe nicht 
zur Handwerkskammer, sondern zur Handelskammer gehoren. Aber 
auch fiir mittlere und kleine Tiefbaubetriebe fehlen die Kennzeichen 
des Handwerksbetriebes. Denn vielen Tiefbauarbeiten, insbesondere 
den Erdarbeiten, die gerade fiir den kleinen Tiefbauunternehmer ein 
Hauptgebiet bilden, fehlt der Charakter als Handwerksarbeit, ihre 
Ausfiihrung erfordert keine sachliche V orbildung, nur eine gewisse 
Vbung, und Handwerker werden, wenn iiberhaupt, immer nur in ge
ringer Zahl verwendet. Auch beteiligt sich der Betriebsunternehmer 
in der Regel nicht selbst an der Ausfiihrung der Arbeit, selbst der kleine 
Tiefbauunternehmer hat eine vorwiegend kaufmannische Tatigkeit, 
wie das Verdingungswesen, der Verkehr mit den Auftraggebern, die 
Beschaffung oder das Mieten von Geraten usw. zeigen. SchlieBlich ist 
jeder Ti.efbaubetrieb nicht auf einem uberlieferten Betriebsumfang 
beschrankt, sondern muB der jeweiligen Bauaufgabe angepaBt werden. 
Es iiberwiegen also schon beim Kleinbetrieb die industriellen, kauf
mannisch-gewerblichen Merkmale, um so mehr naturlich beim Mittel
und GroBbetrieb, so daB es wohl berechtigt ist, wenn man allgemein 
von einer Tiefbauindustrie spricht. Andererseits ist aber auch wieder 
die Teilung der. Tiefbaubetriebe in Klein-, Mittel- und GroBbetriebe ein 
Hindernis fur den ZusammenschluB, wenn auch diese Teilung in ge
wisser Hinsicht dem Betriebsgrundsatz der Spezialisation entspricht. 

Das Eindringen der Wissenschaft in die Technik hat sich im ver
gangenen Jahrhundert ausschlieBlich auf die rein konstruktiven Pro
bleme der Technik beschrankt, die Ausfiihrung und. Herstellung der 
technischen Erzeugnisse blieb im Handwerksma3igen haften. Aber die 
Herstellungsverfahren und die fiiI".sie verwendeten Maschinen und 
Einrichtungen wurden immer zahlreicher und verwickelter, und daher 
muBten zwangslaufig zu den konstruktiven Problemen diejenigen der 
Ausfiihrurig oder des. Betriebes hinzukommen. Wir sehen daher seit 
Beginn dieses Jahrhunderts eine stetige Zunahme der Versuche, auch 
diese Probleme wissenschaftlich zu durchforschen und der ausfiihrenden 
Technik neue Wege zu weisen. Allerdings stellen sich gerade im Bau
wesen der wissenschaftlichen Durchforschung besondere Schwierig
keiten entgegen und' ist noch immer die reine Erfahrung von weit
tragender Bedeutung. 

"Die Betrie bswissenschaft hat die Aufgabe, die Zustande und 
Vorgange im Betrieb zu erforschen, ihre Wirkungen und Einflusse auf
einander zu ergrunden und soweit als moglich die gesetzmaBigen Zu
sammenhange in Ursache und Wirkung klarzulegen mit dem aus
gesprochenen Zweck, die Herstellung der Er;leugnisse des Betriebes 
mit dem geringsten Aufwand an Stoff und Arbeit zu ermoglichen und 
gleichzeitig die Gute der Erzeugnisse auf das HochstmaB zu bringen. 
Die Betriebswissenschaft solI also nicht Selbstzweck sein, ihre Ergebriisse 
sollen vielmehr den Betriebsleitern den muhsamen Weg, den das 
Sammeln der Erfahrung durch jeden einzelnen verursacht, erleichtern 
und ihnen die Moglichkeit geben, die Wirkungen neuer MaBnahmen 
und Methoden vorausschauend richtig zu bewerten. Die Betriebs-
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wissenschaft ist der Natur der Sache nach eine Erfahrungswissenschaft, 
sie darf aber nicht etwa zu einem Sammeln von Rezepten herabsinken, 
sic solI vielmehr durch methodische und systematische Durchforschung 
der gesamten, den Betrieb bildenden Faktoren die grundlegenden Be
dingungen ftir die rationelle Ftihrung eines Betriebes aufsuchen und 
ihre Anwendung lehren1)." Und da zu diesen Faktoren auch Menschen 
gehoren, so hat die Betriebswissenschaft auch ethische Aufgaben zu er
fUllen. Diese treten besonders auf bei der Regelung der Hohe der Arbeits
leistung. Die Alrbeitsleistung jedes einzelnen muB auf das HochstmaB 
gebracht werden, aber dies darf nicht geschehen durch ein Uberspannen 
der Kriifte, sondern muB in einer Weise erfolgen, daB nicht nur nicht 
eine Schadigung der Gesundheit der Arbeiter eintritt, sondern daB 
im Gegenteil die Arbeitsfreudigkeit und die Liebe zur Arbeit gehoben wird. 

Das geeignetste Mitt,el, diese schwierige Aufgabe zu lOsen, ist die 
Zeitstudie. Die Zeitdauer aller Einzelheiten der verschiedenen Arbeits
vorgange ist mit der Stoppuhr moglichst genau zu erfassen, und aus 
den so gewonnenen Unterlagen laBt sich dann leicht ermitteln, welche 
Arbeitsleistung unter Berticksichtigung der erforderlichen Pausen und 
der unvermeidlichen Unterbrechungen bei der Arbeit dem einzelnen zu
gemutet werden kann, ohne daB eine Uberanstrengung stattfindet. Bei 
solcher gewissenhaften Prtifung aller Arbeitsvorgange wird sich auch 
bald ergeben, an welchen Stellen Leerlauf vorhanden ist., und man wird 
dem allZustrebenden Ziel, daB aIle Arbeiter des Betriebes standig voll 
beschaftigt sind, nahekommen. Die Zeitstudie gibt auch das Mittel 
zu einem gerechten Aufbau der Akkorde, die bisherige Festsetzung 
nach Erfahrungen oder Schatzungen ist immer mit unvermeidlichen 
Fehlern verbunden. Ein Streit tiber die Hohe der Leistungen muB 
ausgeschlossen sein, es darf nur tiber die Hohe des Stunden- oder Grund
lohnes verhandelt werden, der Akkordarbeiter muB wissen, daB er bei 
jeder Arbeit mit dem richtigen FleiB einen angemessenen Mehrverdienst 
erzielen kann. 

Ein weiterer Zweig der Betriebswissenschaft ist die Eignungs
prtifung. Wenn auch die Ergebnisse der Psychotechnik heute noch 
nicht immer den Erwartungen entsprochen haben, so erscheint es doch 
keineswegs ausgeschlossen, daB auch im Bauwesen bei Ausarbeitung 
geeigneter Prtifungsmethoden und ihrer Anwendung bei der Auswahl 
der Bauarbeiter und besonders der Arbeiter fiir die Bedienung der Bau
maschinen MiBerfolge unterbleiben und Enttauschungen vermieden 
werden. 

Kennzeichnend fUr eine Betriebsorganisation nach neuzeitlichen 
Grundsatzen ist sodann, daB vor Inangriffnahme der Arbeit eine ein
gehende Vorbereitung derselben erfolgt, und daB eine straffe Ftihrung 
des Betriebes bis in aIle Einzelheiten von einer Stelle aus eintritt. 
Diese Stelle gibt samtliche Anordnungen tiber die Reihenfolge aller 
einzelnen Arbeitsvorgange und tiber die Verteilung der Arbeit. Die 
Zettel, auf welchen die Arbeitsvorgange vermerkt sind, und welche die 

1) Schellewald: Bauing. Heft 10, 1925. 
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einzelne Bauarbeit bis zur Erledigung verlolgen, konnen zur Ein
tragung der zu zahlenden Arbeitskosten in Geld oder Zeit benutzt' werden 
und so als Akkordzettel dienen. Die zu einer Bauarbeit gehorigen 
Arbeitszettel werden zweckmaBig auf einem Vordruck eingetragen, auf 
welchem der Beginn und die Beendigung jedes einzelnen Arbeitsvor
ganges vermerkt werden, so daB ein Blick auf diese Vordrucke erkennen 
laBt, wie weit die Arbeiten gediehen sind, ohne daB eine besondere Nach
frage erlorderlich ist. Da die Arbeits~eiten im voraus festgelegt sind, 
so ist die Moglichkeit gegeben, an Hand der vorliegenden Daten den Be
ginn und die Beendigung der verschiedenen Bauarbeiten auf langere 
Zeit hinaus festzulegen, jede Abweichung tritt dann sofort in Er
scheinung. 

Die Betriebsorganisation darl sich nicht allein auf die produktiven 
Arbeiter beschriinken, sondern muB auch die unproduktiven Krafte 
mit umfassen. Das Mittel zur "Oberwachung der unproduktiv be
schaftigten Arbeiter ist eine gut gefiihrte Statistik, da nur systema
tische Beobachtungen die Mindestzahl der unproduktiv beschaftigten 
Arbeiter und das niedrigste erreichbare Verhaltnis zwischen produktiv 
und unproduktiv beschaftigten Arbeitern ermitteln konnen. 

Den groBten Wert fur einen Betrieb hat aber die Selbstkosten
berechn ung. Nur einc eingehende, aIle Kosten in weitestgehendem 
MaBe fassende Selbstkostenberechnung und das dauernde Verlolgen 
der einzelnen Kosten, die Beobachtung der Schwankungen derselben 
sowie eine Kritik des Verhaltnisses der einzelnen Kosten zur Gesamt
arbeit geben Aufschlusse, die zum Sparen mit Stoff und Arbeitsleistungen 
und zu Verbesserungen fiihren. Die Selbstkostenberechnung gibt ebenso 
wie die Zeitstudien und die Statistik AufschluB, an welchen Stellen des 
Betriebes Ersparnisse erzielt werden konnen. 

Ein groBes Gebiet, das noch der Bearbeitung harrt, umfaBt die 
Einrichtung der Baustellen, die Baumaschinen und die Hilfs
einrichtungen sowie die Kraftwirtschaft der Baubetriebe. Die Ein
richtung muB unter dem Hauptgesichtspunkt erlolgen, daB der Weg 
der Baustoffe bei ihrer Verarbeitung in einer stetigen Richtung ver
lauft, daB das Kreuzen der verschiedenen Wege und vor allem riick
liiufige Bewegungen vermieden werden. Bei der wechselnden Gestalt 
des Bauplatzes und des zur Verlugung stehenden Gelandes sowie bei 
der verschiedenartigen Lage der Zufuhrwege erlordert die Einrichtung 
der BaustelIe ein eingehendes Studium hinsichtlich der GroBe und An
ordnung der Lager- und Arbeitsplatze fiir die Baustoffe, des Raumes 
fur die Baumaschinen und der Anordnung der Transport- und Hilfs
anlagen. Und nicht nur die Transportwege, sondern auch die Trans
portmittel und die Arbeitsmaschinen erlordern sorgfaltige "Oberlegung. 
Denn diose stehen in zahlreieher Gestalt zur Verliigung, und ihre Wirt
schaftlichkeit, der Kraftbedarl und das ihren Eigenarten Rechnung 
tragende Anwendungsgebiet sind sehr verschieden. 

Wenn nun auch im Baubetriebe die wissenschaftliche Beobachtung 
und Durchforschung der Bauarbeiten mit auBerordentlichen Schwierig
keiten verbunden und man in hohem MaBe auf Erlahrungen angewiesen 
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ist, so wird doch eine methodische Untersuchung der Einzelarbeiten 
der Weg sein, auf dem die Erfahrungen gesammeIt, Gemeinsames 
herausgearbeitet und durchforscht sowie Verbesserungen erzielt werden 
konnen. Werden die Zeiten und die Kosten fiir die Einzelvorgange 
dauernd festgestellt und Vergleiche gezogen, so wird sich bald ergeben, 
wo die Moglichkeiten zur Rationalisierung liegen und wie eine systema
tische Vorbereitung der Baubetriebe auszubilden ist. Man darf sich 
heute nicht mehr damit begniigen, die Vorbereitung eines Baubetriebes 
in der Bereitstellung der erforderlichen Maschinen und Hilfseinrich
tungen sowie in der Beschaffung der Baustoffe zu sehen, man mull 
vielmehr den Gang der Arbeiten vor dem Beginn derselben genau iiber
legen und durcharbeiten und genaue Festlegungen iiber die Reihenfolge 
und die Zeiten treffen. Und die bisherigen Erfahrungen, die namentlich 
im Werkstattenbetrieb gemacht worden sind, lassen den hervorragenden 
Nutzen der Betriebswissenschaft erkennen. 

Die Betriebslehre ist in der Idee uralt, denn seit es den Begriff der 
Arbeit iiberhaupt gibt, galt das Bestreben, mit moglichst wenig Kraft
aufwand moglichst viel zu erreichen. Aber erst die Neuzeit hat das 
Problem in ein System gebracht, und es ist das Verdienst Taylors, 
den Weg zu diesem System gezeigt und die Grundlage fiir eine wissen
schaftliche Betrie bsfiihrung geschaffen zu haben mit dem Ziel 
der wirklichen Arbeitsteilung, der Trennung von physiseher und psy
chischer Arbeitl). 

Die Grundsatze Taylors lassen sich zusammenfassend definieren als 
eine vervollkommnete Organisation der Arbeit, die das Ziel verfolgt, 
von den technischen Hilfsmitteln und der Arbeiterschaft ein Maximum 
von Nutzeffekt zu erlangen. Allerdings darf man nicht in den Fehler 
verfallen, den Arbeiter nur als Maschine, als physischen Motor anzu
sehen und seinen Eigenwert als Mensch mit allen menschlichen Bedingt
heiten zu iibersehen, im Gegenteil miissen bei der psychophysiologischen 
Seite einer Organisation der menschlichen Arbeit die personlichen Ein
fliisse des Arbeiters mit in Rechnung gestellt werden. Taylor sieht in 
der Unternehmung einen lebenden Organismus, begabt mit dem Willen, 
mit den vorhandenen Mitteln das Vollkommene, nicht das meiste zu 
leisten. Der Organismus bleibt nur so lange gesund, als seine einzelnen 
Teile gesund bleiben, sich wohl und zufrieden fiihlen. Die unerlaI3liche 
Voraussetzung hierfiir sieht er in der harmonischen Zusammenarbeit 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, d. i. in der Arbeitsgemein
sehaft. Die Verantwortung fiir die Ausfiihrung der Arbeiten mull so 
geteilt werden, dall die VerwaItung aIle Vorarbeiten besorgt, die den 
Arbeiter entlasten und ihm die besten, durch technische Wissenschaft 
und Erfahrung zur Zeit bekannten Arbeitsverfahren angibt. Der Arbeiter 
mull hiervon bestmogliohen Gebrauch machen und die Einhaltung der 
erzielbaren Zeitersparnisse unterstiitzen. Die Tagesleistung, die vom 
Arbeiter auf die Dauer ohne gesundheitliche Schadigung erwartet 

1) Taylor, F. W.: Die Grundsatze wissenschaftlieher Betriebsfiihrung. 
Deutsche Ausgabe von R. Roesler. Miinehen und Berlin 1913. 
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werden kann, ist durch gewissenhafte Untersuchung festzustellen. Die 
Arbeiten Taylors bilden die Grundlage der neuzeitlichen wissenschaft
lichen BetriebsfUhrung, und ihr Wesen HiBt sich demnach wie folgt 
kennzeichnen 1) . 

Jede Arbeit soIl, bevor sie begonnen wird, theoretisch vollstandig 
festgelegt sein, jeder korperlichen Arbeit in der Werkstatt muB eine 
geistige in dem Arbeitsverteilungsbureau vorangehen. Dazu ist er
forderlich, daB jeder Arbeitsvorgang genau studiert, jeder in Frage 
kommende Handgriff und jede Bewegung ausprobiert werden. Zunachst 
sind die einzelnen Bewegungen zu messen, indem am besten mittels 
des Kinematographen Bewegungsbilder aufgenommen und zeitlich er
faBt werden. Die Bewegungsbilder ermoglichen es, jede einzelne Be
wegung auf Zeitdauer und ZweckmaBigkeit hin zu untersuchen und nur 
die absolut notwendigen beizubehalten. Sie ergeben auch oftmals, daB 
der ganze Arbeitsvorgang von Grund aus geandert werden muB. Auf 
Grund dieser Studien wird vom Arbeitsverteilungsbureau eine nun
mehr standig anzuwendende Arbeitsmethode als N ormalie aufgestellt, 
nach welcher alle Arbeiter arbeiten, so daB sie fortan auf die rascheste 
Weise arbeiten, die mit den augenblicklichen Mitteln moglich ist, und 
im ganzen Betriebe keine einzige unnotige Bewegung gemacht und 
keine Kraft verschwendet wird. Der Arbeiter hat sich bei jeder Be
wegung an die auf einer Arbeitsanleitungskarte enthaltenen An
gaben des Arbeitsverteilungsbureaus zu halten, und da jeder Arbeiter 
tunlichst immer mit derselben Art Arbeit beschaftigt werden soIl und 
die Arbeit immer auf die gleiche Weise ausgefUhrt wird, so wird er die 
vorgeschriebenen Bewegungen schlieBlich vollstandig automatisch aus
fiihren. 

Zu dieser Festlegung der Arbeitsmethoden und der Unterweisung 
der Arbeiter in der richtigen Arbeitsweise kommt die Priifung der spe
ziellen Fahigkeiten des einzelnen Arbeiters, welche nach den Methoden 
der Psychotechnik gemessen werden konnen. An Hand der Arbeits
normalie werden die Leistungimder besten Arbeiter unter Einrechnung 
einer ebenso wissenschaftlich genau bestimmten Erholungszeit und eines 
gewissen Spielraumes fUr nicht ganz so erstklassige Arbeiter als Pensum 
festgelegt. Dieses Arbeitspensum gilt als MaBstab. Wer es nicht 
erreichen kann, eignet sich aus irgendeinem physischen oder psychischen 
Grunde nicht fiir die Arbeit und muB an einem anderen Platz be
schiiftigt werden. Der Grundsatz der Arbeitsteilung bietet ja geniigend 
andere BeschaItigungsmoglichkeiten. Wer das Pensum in der dafiir 
angesetzten Zeit erfiillt, bekommt eine Pramie. Die Entlohnung muB 
ebenso systematisiert und den einzelnen Arbeitern angepaBt sein wie 
alles andere. 

Hand in Hand mit den Bewegungsstudien muB auch die Priifung 
der Werkzeuge und des Arbeitsplatzes auf die Moglichkeit der Verein
fachung des ganzenArbeitsprozesses gehen. Die Werkzeuge miissen den 

1) Vgl. Gilbreth-Colin Ross: Das ABC der wissenschaftlichen Be
triebsfiihrung. Berlin 1919. 
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physischen Bedingungen der Arbeit angepaBt werden und die Arbeit 
erleichtern, der Arbeitsplatz muB planmii.Big durchdacht und eingerichtet 
werden nach dem Grundsatz der moglichsten Kraftersparnis des Men
schen. Durch Anwendung der raschesten Arbeitsmethode, durch die 
Befreiung von geistiger Arbeit und durch arbeitserleichternde Werk
zeuge usw. kann der Arbeiter sehr viel mehr leisten als fruher. Infolge
dessen konnen die Lohnsatze fUr die Stuckeinheit herabgesetzt werden, 
aber trotzdem verdient der Arbeiter, da er ja soviel Stucke mehr her
stellen kann, viel mehr als fruher, und das Unternehmen kann ihm dieses 
Mehr viel leichter zukommen lassen, da so viel mehr produzierl wird. 
Beide haben einen Gewinn. 

Die Grundlage des Systems der wissenschaftlichen BetriebsfUhrung 
bilden also die Zeit- und Bewegungsstudien. Jede Arbeitsver
richtung wird dabei in einzelne, moglichst kleine Verrichtungen zerlegt 
und dann jede Teilverrichtung fUr sich auf ihre ZweckmaBigkeit ge
pruft, ob sie sich nicht einfacher und auf weniger ermudende Weise 
ausfUhren laBt. Ungeschickte und nutzlose Bewegungen werden aus
geschaltet, so daB nur noch die absolut unerlaBlichen Bewegungen ubrig
bleiben, die so ausgemessen sind, daB mit den wenigen einfachen Be
wegungen mehr erreicht wird als vorher mit vie len verwickelten. Die 
einzelnen Bewegungen werden gleichzeitig zeitlich gemessen und die 
Teilverrichtungen, die am wenigsten Zeit erfordern, werden registriert 
und systematisch zusammengestellt, so daB die neue Arbeitsmethode 
im ganzen eine Reihenfolge der einfachsten und raschesten Bewegungen 
darstellt. Mit dieser neuen Arbeitsmethode ist es moglich, die Zeit, die 
fUr eine Arbeit benotigt ist, genau vorauszubestimmen, so daB schon, 
ehe der Arbeiter beginnt, feststeht, wieviel er leisten wird, ein Vorteil, 
der erst eine richtige Vorausberechnung der Kosten ermoglicht. 

Neben den Bewegungen, welche die Arbeit enthalt, wird jede Arbeit 
aber noch durch andere Faktoren beeinfluBt, die vom Arbeiter, von 
seiner Umgebung und von der Art der Arbeit abhangen. Die Korper
beschaffenheit, das Auffassungsvermogen des Arbeiters sowie seine Er
nahrung, seine Lebensgewohnheiten und seine psychische EinsteUung 
beeinflussen die Arbeit, ebenso uben auch die Arbeitsstelle, ihre Ein
richtung, Heizung, Beleuchtung, Liiftung sowie die Arbeitsgerate, das 
Material usw. einen EinfluB auf die Arbeit aus. Es gilt daher auch aUe 
diese Faktoren genau zu untersuchen, wenn die Arbeit streng normali
siert werden solI. Einerseits kommen hierfur die Regeln der technischen 
Wirtschaftlichkeitslehre1) in Betracht, andererseits sind es soziale 
Forderungen, die erfullt werden mussen, wenn das gunstigste Arbeits
ergebnis erzielt werden solI. 

Die neue Arbeitsmethode wird in einer N ormalie festgelegt und 
jedem Arbeiter auf der Arbeitsanleitungskarte angegeben. Auch 
alle Dinge, die mit seiner Arbeit zusammenhangen, das Material, das er 
verarbeiten solI, die Maschine wie sein Werkzeug werden normalisiert, 
d. h. in Normalien gebracht, die so beschaffen oder gestaltet sind, wie 

1) Naheres hieruber s. Janssen, Th.: Technische Wirtschaftslehre. 
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es fiir die Arbeit am zweckmaBigsten und besten ist. Die Schaufel z. B., 
die zum Steinschaufeln dient, ist anders und entspricht einer anderen 
Normalie ala die, mit der Sand geschaufelt werden solI, usw. Die Diffe
renzierung des Arbeitsgerates ist ebenso wichtig wie die Differenzierung 
der Arbeiter nach ihren psychophysischen Anlagen. 

Auf Grund aller dieser Normalien kann dann das Arbeitspensum, 
d. i. die Summe von Arbeit von vorgeschriebener Qualitiit, die in einer 
bestimmten Zeit getan werden solI, festgesetzt werden, indem zu der als 
notwendig festgestellten Arbeitszeit ein bestimmter Prozentsatz fiir Fr
holung und fiir unvermeidliche Verzogerungen, selten weniger ala 
121/2 vR, oft dagegen mehr als 30 und iiber 50 vR, zugeschlagen wird. 
Denn das Arbeitspensum solI die Summe von Arbeit angeben, die der 
Arbeiter fortgesetzt leisten kann ohne Schadigung seiner Gesundheit. 

Die Funktionen der Arbeitsverteilung und Anleitung sowie der Zeit
und Kostenberechnung gehen yom Arbeitsverteilungsbureau aus. 
Es hat insbesondere die einzelnen Arbeitsvorgange und ihre Reihenfolge 
festzulegen, Rohstoffe und Arbeitsmittel derart bereit zu steHen, daB 
vermeidbare Wartezeit und unnotige Wege fiir den Arbeiter vermieden 
werden, die Liefertermine zu ermitteln, Mangel abzustellen usw. Die 
Funktionsmeister sind dann verantwortlich dafiir, daB die auf der 
Arbeitskarte angefiihrten Anweisungen eingehalten und daB die An
ordnungen des Arbeitsverteilungsbureaus richtig zur Ausfiihrung kommen. 
Der Arbeitsverteiler bestimmt, wo und wann die Arbeit zu erledigen 
ist und wer sie zu erledigen hat. Der Arbeitsanleiter arbeitet die 
Einzelheiten fiir die Anleitungskarten aus und bestimmt, wie die Arbeit 
zu erledigen ist. Der Zeit- und Kostenbeamte regelt die Arbeitszeit, 
veranschlagt die Kosten und bearbeitet die Lohn- und Pramienlisten. 
Der Unterrichtsmeister bereitet die Arbeit innerhalb der Arbeits
statte vor, erklart die Arbeitskarte und achtet darauf, daB der Arbeiter 
die vorgeschriebenen Anweisungen genau befolgt, und daB jeder Arbeiter 
stets voll beschaftigt ist. Der Reparaturmeister sorgt fiir die Instand
haltung der Werkzeuge und fiir die genaueste Nachpriifung aller Ma
schinen in regelmaBigen Zeitabschnitten, um Betriebsstorungen nach 
Moglichkeit vorzubeugen. Der Geschwindigkeitsmeister sorgt da
fiir, daB die Maschinen mit der richtigen, auf der Arbeitsanleitungskarte 
angegebenen Geschwindigkeit laufen. Der Priifmeister priift nach 
und wahrend der Arbeit, ob das Arbeitsstiick der vorgeschriebenen Nor
malie entspricht, und zwar wird das erste Stiick jeder Arbeit so lange 
nachgepriift, bis es allen Anforderungen geniigt, und erst dann konnen 
die weiteren Stiicke in Arbeit genommen werden. Der Fabrikrichter 
endlich ist der Schiedsrichter bei allen Unstimmigkeiten im ganzen Be
triebe, insbesondere bei der Festsetzung von MindestlOhnen und bei 
allen Personalangelegenheiten die letzte Instanz. 

Die Funktionsmeister sind fiir ihre besonderen Arbeiten genau 
spezialisiert und entsprechend vorgebildet, dadurch daB einer immer 
nur fiir eine Funktion einzustehen hat, kann er sich in dieser Funktion 
besonders vervollkommnen. Die Funktionsmeister stehen mit jedem 
Arbeiter in direkter Verbindung, so daB sie ihn jederzeit unterweisen 
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und ihm zur Hand gehen konnen. Der Arbeiter selbst hat sich nicht 
mehr urn sein Werkzeug noch urn den Stand der Maschine, noch um 
die Einteilung seiner Arbeit zu kiimmern. Der Grundsatz der Arbeits
teilung wird voll durchgefiihrt. 

Die wissenschaftliche Betriebsfiihrung kann iiberall angewandt 
werden, wo nur immer ein Betrieb gefiihrt wird, ganz gleichgiiltig, ob 
es eine Fabrik, eine Baustelle, ein kaufmannisches Bureau, eine Haus
haltung oder schlie.Blich der Staat seIber ist. Ihr Ziel ist die Einfiihrung 
der Arbeitsmethode, die fUr Unternehmer und Arbeiter unter den vor
handenen Umstanden den gro.Bten Ertrag abwirft. Da aber das System 
sich ausfiihrlich mit der wissenschaftlichen Feststellung von Grund
regeIn der Wirtschaftlichkeit beschaftigt, so weist es auch standig auf 
neue Arbeitsmittel und Erfindungen hin und erhOht dadurch die Lei
stungsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht allein der Betriebe, sondern 
auch der ganzen nationalen Wirtschaft. 

Die wissenschaftliche Betriebsfiihrung geht von dem Grundsatz 
aus, die betriebsma.Bige Produktion durch die technische Vernunft zu 
vervollkommnen, an Stelle der traditionellen, rein empirischen Technik 
die verniinftige Technik zu setzen und durch technische Anordnungen 
den spezifischen Aufwand bei der Produktion, die Gestehungskosten, 
herabzusetzen. Von diesem Grundsatz geht auch ein zweiter Ameri
kaner, der Automobilfabrikant Henry Ford, aus, aber in anderer Weise 
wie Taylor. Wahrend bei Taylor der Angriffspunkt der technischen Ver
nunft bei der Fiihrung des Betriebes liegt und sein Ziel die "organisa
torisch zwangslaufige Bestgestaltung der auszufiihrenden Arbeit im 
Betriebe" ist, ist fiir Ford der einheitlich geschlossene Produktions
verlauf, die richtige Anordnung der einzelnen Akte des Produktionspro
zesses, der Maschinen und Arbeiter das Ideal. 

Nach Taylor kommen als Objekt der Bestgestaltung immer nur die 
einzelnen Verrichtungen der Arbeiter, die Handgriffe, in Frage, es wird 
dem Arbeiter alles vorgeschrieben, bis in die allerkleinste Bewegung, 
und er hat nur den hochsten Arbeitseifer aufzubringen, um das vor
geschriebene Tempo einzuhalten. Ein Arbeitsbureau besorgt vorweg 
die sog. Normung aller jener Handgriffe und ihrer Behelfe. Da wird 
jede Verrichtung in ihre letzten Elemente zerlegt und diese werden dann 
durch Zeit- und Bewegungsstudien solange einzeln und in ihrer Ver
bindung variiert, bis der so verbesserte, veredelte Arbeitsvollzug, die 
Bestarbeit, zugleich nur mehr eine minimale Zeit erheischt, die Bestzeit. 
Alles Unnotige ist dann ausgemerzt, das Notige zugleich des glattesten 
Vollzuges fahig geworden. Hiermit ist die Arbeit erleichtert und auch 
die Leistung gesteigert. Die Funktionsmeister als Au.Benorgane des 
Arbeitsbureaus haben sodann im Betriebe die nach Eignungspriifung 
auserlesenen Arbeiter auf die Normung anzulernen und sie damit in ein 
festes Netz von Hilfen und Kontrollen einzuschniiren, um sie in ihrer 
Leistung der Bestleistung dauernd nahe zu erhalten. Ein Lohnsystem 
beliebiger Art, wenn es nur den rechten Anreiz in sich schlie.Bt, tut das 
iibrige hinzu, um die Arbeiter solcher Anspannung willig zu machen. 
Jeder Arbeiter fiir sich hangt durch die Funktionsmeister, von denen 
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der eine anlernt, der zweite die Geschwindigkeit des Arbeitsvollzuges 
uberwacht, der dritte fur die Versorgung mit Werkzeugen und das Ein
richten der Maschinen da ist und so fort, wieder am Arbeitsbureau, das 
gleichsam das Triebwet:k eines Mechanismus ist, der den ganzen Arbeits
vollzug in einer zwangslaufigen Bewegung halt. Ein solcher Weg, um 
zur Hochstleistung zu gelangen, kann aber im Falle der Zuspitzung des 
Systems zu einer Verkunstelung des Betriebes, zum Seelenlosen des 
Mechanismus fuhren. Und in einer solchen Dberorganisation liegt die 
Gefahr des Taylorismus, welche das Verniinftige des Systems in das 
Gegenteil umkehren kann. 

Ganz anders wie beim Taylorismus ist die Betriebsgestaltung bei 
Henry Ford l ). Wenn man nur weitgehendste Arbeitsteilung als das 
maBgebende bei beiden Systemen ansieht, so kann man allerdings wohl 
von einer Gleichartigkeit sprechen. Aber der Weg zur Hochstleistung 
ist bei Ford ein ganz anderer wie bei Taylor. Denn es ist nicht der Geist 
der Organisation, sondern der lebendige Geist der Personlichkeit, der 
in den Fordbetrieben waltet, den ganzen Riesenbetrieb durchweht und 
noch den letzten Arbeiter umspult. Es gibt kein Arbeitsbureau, sondern 
nur ein Anstellungsbureau. Leiter des Arbeitsvollzuges sind die Gruppen
fuhrer, die nicht allein den Arbeitsvollzug anzugeben und zu kontrollieren 
haben, sondern auch zu dessen steter Vervollkommnung berufen sind. 
Und nicht sie allein, sondern jeder Vorarbeiter darf mit der Stoppuhr 
in der Hand Verbesserungen ersinnen, vorschlagen, ausprobieren und 
durchsetzen. Bis zum letzten Handlanger soIl die technische Vernunft 
den Betrieb durchsetzen. Die Erziehung zur Personlichkeit und die 
Mitwirkung aller Arbeiter an der Vervollkommnung des Betriebes ist 
das Charakteristische des Fordschen Systems. Es findet keinerlei Fest
legung in der Art und Weise der Handgriffe, keinerlei Normung statt, 
sondern der Betriebsgang nimmt den einzelnen Arbeiter selbsttatig mit, 
FlieBarbeit, und alle Verschwendung in Weg und Kraft wird aus
gemerzt. Die ganze Anordnung sorgt dafiir, daB sich kein Arbeiter zu 
bucken braucht, und daB keiner mehr als einen Schritt bei der Arbeit 
tun muJ3, wodurch gleichzeitig bedeutend an Arbeitsraum gespart wird. 
Alle gesonderten Verrichtungen werden im laufenden Betriebe mit der 
Stoppuhr scharf gemessen, um festzustellen, welches Pensum, welche 
Leistungsmenge yom Arbeiter zu liefern ist, um den Grundlohn seiner 
Kategorie zu erarbeiten. Dieser ubersteigt bereits betrachtlich die sonst 
ubliche Hohe und auf ihn baut sich dann als Dberlohn noch eine Gewinn
beteiligung auf, so daB der Arbeiter, der das Seinige leistet, mindestens 
6 Dollar oder noch mehr am Tage, je nach Lohnklasse, heim Achtstunden
tag verdient. 

Die Ausbildung der Facharbeiter erfolgt durch mehrjahrige Er
ziehung in der Fabrikschule, im ubrigen werden die Arbeiter nach ihrer 
Eignung nur kurz, meist nur wenige Tage angelernt, und es wird ihnen 
selbst uberlassen, fur die einzelnen Handgriffe die beste Losung zu 

1) v. Gottl.Ottilienfeld, F.: Fordismus? Von Frederik W. Taylor 
zu Henry Ford. Jena 1925. 
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finden. Ihm wird keine starre Losung vorgeschrieben, wie beim Tay
lorismus, und dadurch seine Arbeit nicht entpersonlicht. Von unten 
anfangen muB jeder Arbeiter, aber es ist auch jedem der berufliche Auf
stieg moglich. Es gibt in jeder Kategorie der Arbeit drei Lohnklassen 
als Stufen des Aufstieges fiir den tiichtigen Arbeiter. Fiir die Auslese 
ist also lediglich die Bewahrung maBgebend, und die Tatsache, daB sich 
dem Aufstieg grundsatzlich jeder Spielraum eroffnet, hebt auch das 
Personlichkeitsgefiihl und laBt eine stramme Disziplin ertragen, wie 
sie eine scharf geregelte Maschinerie mit hochgespannter personlicher 
Leistung erfordert. 

Jedem Arbeiter liegt nur eine Verrichtung ob, aber die gleiche Ver
richtung auch oft mehreren oder vielen Arbeitern, und zwar iiberwiegend 
an Maschinen. Daher gilt es nicht eigentlich die Arbeiter, sondern die 
Maschinen richtig im Raume zu verteilen, deren Bedienung ihnen ob
liegt. Genauer gesagt, es sind die einzelnen Akte des Produktionsver
laufes richtig im Raume anzuordnen. Daraus ergibt sich ein gewisses 
Ideal der Anordnung der Prozesse, die Vorstellung eines einheitlich ge
schlossenen Produktionsverlaufes, welch em Maschinen und Arbeiter 
unterzuordnen sind. Und in der Verwirklichung dieses Ideals erkennt 
man das Walten der technischen Vernunft gerade in den Fordschen 
Betrieben.· Jedes Fordauto setzt sich aus iiber 5000 Teilen zusammen, 
aIle auswechselbar, so daB jeder Teil in jedes Auto an seiner Stelle passen 
wiirde. Zur Bearbeitung und Zusammensetzung dieser Teile sind rund 
8000 verschiedene Verrichtungen erforderlich, die von rund 50000 Ar
beitern bewirkt werden. Zuerst werden die Teile einzeln und von Station 
zu Station ihrer eigenen Vollendung zugefiihrt, sodann werden die ein
zelnen Teile montiert, indem z. B. beim Rade dem Grundteil, dem Rad
kranze, zunachst nacheinander die Speichen eingefiigt und diese dann 
mit der Nabe verbunden werden. Ebenso muB dann das Chassis zu
sammengesetzt werden und der Motor, endlich das Auto als Ganzes. 
Es ist also ein verwickelter Zusammenmarsch, ein Nacheinander von 
Hantierungen erforderlich, um ein so vielteiliges Gebilde wie ein Auto 
erstehen zu lassen. Die Teile zur Hauptmontage, zur Zusammensetzung 
des Autos, bestehen nun wieder aus den verschiedensten Einzelteilen, 
welche vorerst von Station zu Station wandern. Und dieses Wandern 
erfolgt nach dem ideellen Plane auf ganz bestimmten Verbindungslinien, 
gleichviel, daB die einzelnen Akte der Produktion raumlich zerrissen 
sind, je nach der Aufstellung der Maschinen und auch der Gruppen der 
bei einer Montage beschaftigten Arbeiter. Der ideelle Plan ist in den 
Fordwerken zu Ende gedacht und verwirklicht durch ein mechanisches 
Bewegungssystem. Erstens erfoIgt die raumliche Verteilung der Pro
zesse, also die Aufstellung der Maschinen und Postierung der Arbeiter 
der Wirkungsfolge entsprechend, zweitens weist man den Wanderungen 
der Teile in der einfachsten Weise die richtigen und zugieich kiirzesten 
Wege an, indem man ganz allgemein diese Wege seIber wandern HiBt. 
Gleitbahnen und bewegliche Montagebahnen nehmen die Teile mit und 
aIle diese wandernden Wege hangen wieder untereinander zusammen. 
Es ist ein stetiges Stromen und Zusammenstromen der Teile, von den 

Janssen, Bauingenieur. 2. Auf!. 4 
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Hochofen usw. aus bis dort, wo am auBersten Ende der kilometerlangen 
Hauptmontagebahn das fertige Auto gleich zur Probefahrt ausrollt. 
Bei der Verarbeitung oder Materialbehandlung versickern die Strome 
in Maschinen und Apparaten, beim Wandern der Teile von Station zu 
Station nimmt jeder Arbeiter sich sein Werkstiick heraus, um es nach 
seinem Handgriff wieder dem Strome zu iibergeben. Die Arbeiter 
passen sich dabei in ihrem Tempo wie von seIber dem geregelten Lauf 
des Stromes an. Die Geschwindigkeit des Stromes ist natiirlich von 
Station zu Station verschieden, aber so zueinander geregelt, daB der 
vielverzweigte Material- und Fabrikatstrom nirgends abreist. 

Dieser Ausbau der wandernden Wege hat sich natiirlich erst all
mahlich vollzogen und zeigt, wie die stetig wachsende Massenbasis der 
Produktion technisch immer vollkommenere Einrichtungen ermoglicht 
im Wege immer starkeren Eingriffes der technischen Vernunft. Die 
Gedanken, die Werkstticke mechanisch von Station zu Station den 
Arbeitern in die Hande zu befOrdern durch Gleitbahnen, mit Hilfe der 
endlosen Bander im Sinne der "Arbeit auf dem Laufbande", oder den 
Hergang einer Montage durch eine Schwebebahn zu veredeln, welche 
z. B. den Radkranz erfaBt und nun an den Arbeitern vorbeiftihrt, die 
nacheinander die Speichen einfiigen und an der Nabe befestigen, sind 
durch das Fordsche System der wandernden Wege iiberholt. Vorraus
setzung fUr ein solches System ist allerdings die "Einlaufigkeit" des 
Betriebes, wenn daher, wie in der Regel, ein Mehrerlei oder gar Vielerlei 
an Produkten in dem gleichen Betriebszusammenhang erzeugt wird, 
also eine "Mehrlaufigkeit" oder "Wechsellaufigkeit" des Betriebes vor
handen ist, so liegt fUr die Theorie dann schon immer eine Verschmelzung 
oder gar nur eine Verquickung einer Mehrheit von Betrieben vor. Denn 
nur die geschlossene, eben reihenhafte Wiederkehr von Prozessen des 
gleichen Inhalts ermoglicht erst ein btindiges Zusammenfassen des zu 
Verrichtenden, jene kluge Verwebung der Prozesse in Gestalt aller Vor
kehrungen, Maschinen, Anlagen usw., worin ja die technische Vernunft 
aller Mechanisierung letzten Endes beruht und so mittelbar auch die des 
betriebsmaBigen Vollzugs der Produktion. Die Einlaufigkeit des Be
triebes ist bei Ford bis aufs auBerste durchgeftihrt, sogar die Prozesse 
innerhalb des Betriebes werden wieder gesttickelt, und es wird auch die 
Folgerung des Mechanisierens: "KeinemArbeiter mehr als einen Griff 
und kein Griff von Hand, wenn ihn die Maschine iibernehmen kann" 
restlos gezogen. 

Eine besondere Erscheinung der Nachkriegszeit ist die bedeutende 
Steigerung aller Baukosten, und es ist eine wichtige Aufgabe der 
Betriebswissenschaft, den Ursachen dieser Steigerung nachzugehen. 
Die Steigerung der Baukosten betrug Anfang 1926 noch 75-80 vH 
gegentiber der Vorkriegszeit; wahrend die allgemeine Verteuerung der 
Lebenshaltung nur 40 vH, also etwa die Halfte betrug. Die Grtinde ftir 
die allgemeine Verteuerung liegen in der Geldknappheit und in dem da
durch bedingten hohen ZinsfuB, in der Belastung der Wirtschaft durch 
hohe Steuern, soziale Lasten usw. Die tiber das allgemeine Niveau 
hinausgehende Steigerung der Baukosten laBt sich dagegen mit all-
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gemeinen wirtschaftlichen Griinden nicht rechtfertigen, die Ursachen 
hierfiir miissen innerhalb der Bauwirtschaft selbst gesucht werden. 

Die nachstehende Zusammenstellung gibt zunachst ein Bild der Ent
wicklung der BauarbeiterlOhne, seitdem die Wahrung wieder stabil ist, 
und die folgende graphische Darstellung stellt diese Entwicklung in 
Vergleich mit der Entwicklung der GroBhandelspreise und der Lebens
haltungskosten nach den Indexziffern der Reichsstatistik. 
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Bauarbeiterlohne und Indexziffern vom Januar 1924 bis Marz 1926. 
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Marz 58,7 48,0 94,4 69,4 116,6 80,0 
April 63,9 51,8 98,8 71,8 116,6 80,0 
Mai 73,6 55,9 102,8 75,6 
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V ergieich zwischen Lohnentwickiung und Entwickiung der Preise und Lebenshaitungskosten. 
Die Lohnhijhe ist reiativ zum Vorkriegsstand angegeben. 

----- Tlefbauarbelteriohn -. -. -. - GroBhandelslndex 
----- Maurerlohn ----- ••••••••••• Lebenshaitungslndex. 

Aus diesen Zusammenstellungen ergibt sich zunachst, daB die Lohn· 
hohe der Bauarbeiter in der Vorkriegszeit nach der Stabilisierung der 
Wahrung bereits im Mai 1924 erreicht war und sodann stetig gestiegen 
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ist, bis sie im Marz 1926 die Vorkriegshohe um rund 60 vH iiberschreitet. 
Demgegeniiber hat die allgemeine, durch die GroBhandelsindexziffer 
nachgewiesene PreL'lsteigerung ihren Hochstwert im Januar 1925 mit 
38 vH iiber Vorkriegshohe erreicht und ist sodann bis Januar 1926 auf 
20 vH gefallen, und die Lebenshaltungskosten haben ihren hochsten 
Stand mit 45 vH iiber Vorkriegsstand im August 1925 erreicht und 
sind sodann ebenfalls auf rund 40 vH herabgegangen. Die Lohne 
sind also der allgemeinen Preisentwicklung nicht gefolgt, sondern 
haben ihre steigende Tendenz zum Nachteil der Baukosten behalten 
konnen. 

Diese hohen Lohne wiirden indes dann nicht verteuernd wirken, 
wenn gleichzeitig auch die Arbeitsleistungen in gleichem Verhaltnis 
steigen wiirden. Lohn und Arbeitsleistung sind ein untrennbar Ganzes. 
Beide, Lohne und Arbeitsleistung, haben aber in den letzten Jahren 
nicht die gleiche Entwicklung genommen, sondern sind in ein erhebliches 
MiBverhaltnis zueinander geraten. Wahrend die Lohne den Vorkriegs
stand wesentlich iiberschritten haben, liegt die Arbeitsleistung weit 
unter der Vorkriegsleistung. In einem Aufsatz in del' Deutschen Bau
zeitung (1924 Nr. 22/25) wird nachgewiesen, daB bei einem Einsatz von 
88 vH der Friedensarbeitskrafte nur etwa 50 vH Friedensrealleistung 
zu verzeichnen ist, wobei auf den einzelnen Beschiiftigten nul' etwa 
65 vH der Vorkriegsarbeitsleistung entfallt. Das Sinken der Arbeits
leistung ist auf verschiedene Ursachen zuriickzufiihren, wie Nachlassen 
del' Arbeitslust als allgemeine Kriegs- und Nachkriegserscheinung, gesetz
Hcher Entlassungsschutz, Radikalisierung del' Bauarbeiter durch 
kommunistische Elemente usw., abel' vor aHem hat die Verkiirzung der 
Arbeitszeit und die Abkehr vom Leistungslohn die Leistung stark 
beeintrachtigt. Die durch Einfiihrung des Achtstundentages herbei
gefiihrte Arbeitszeitverkiirzung wiirde keine Leistungsminderung zur 
Folge gehabt haben, wenn die Stundenleistung entsprechend gestiegen 
ware. Die Erfahrungen del' Praxis zeigen aber das Gegenteil. In einem 
Saisongewerbe, wie es das Baugewerbe ist, wird im Jahresdurchschnitt 
del' "Achtstundentag nur gewahrleistet, wenn del' Arbeitsausfall durch 
Frost und sonstige Witterungseinfliisse an den Tagen, an denen gear
beitet werden kann, durch Mehrleistung ausgeglichen wird. Geschieht 
dies nicht, so bleibt die Jahresarbeitsleistung im Baugewerbe hinter del' 
Leistung anderer Industrie- und Gewerbezweige um 20-25 vH zuriick. 
Es wird dann im Durchschnitt weniger als 8 Stunden gearbeitet und 
damit die Herstellungsdauer der einzelnen Bauten erheblich vedangert, 
die Ausnutzung der Baumaschinen beeintrachtigt und die auf die ein
zelnen Arbeiten zu verteilenden Generalunkosten des Betriebes erhoht. 
Alles Momente, die zu Erhohung der Baukosten beitragen. 

Weit groBer wie die Steigerung del' Lohne ist abel' noch die Steigerung 
der Baustoffpreise, sie betragt noch teilweise bis 100 vH del' Vorkriegs
preise. Eine Verbilligung des Bauens kann also nur eintreten, wenn 
einmal eine Steigerung del' Arbeitsleistung eintritt, wozu eine Abkehr 
von dem schematischen Achtstundentag und die systematische Durch
fiihrung des Leistungslohnes, d. i. del' Akkord- und Pramienarbeit, not-
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wendig ist, und wenn weiter eine ganz bedeutende Senkung der iiber· 
spannten Baustofipreise eintritt. Nur so kann die Bautatigkeit wieder 
eine wirtschaftliche werden und damit auch das Baugewerbe wieder 
gesunden. 

6. Die Unternehmnng. 
Unternehmer ist in weitestem Sinne jede physische oder juristische 

Person, die einen wirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Ge· 
fahr unterhalt und leitet. Insbesondere begreift man darunter aber den, 
der auf seine Rechnung und Gefahr Kapital und Arbeit vereinigt, also 
Kapit.al produktiv verwertet und als Arbeitsvermittler erscheint. Die 
wirtschaftlichen Funktionen des Unternehmers sind demnach die Or. 
ganisierung der Produktionsmittel im Dienste der Werterzeugung, die 
Dbernahme des Risikos und die Gewinnung von Einkommen fiir den 
Kapitalisten und fiir den Arbeiter. Die Dbernahme des Risikos der Produk· 
tion fiir einen ungewissen und unbekannten Absatz ist das wesentliche 
bei der Unternehmung, dadurch unterscheiden sich vor allem Unter. 
nehmer und Lohnarbeiter. Die Unternehmung kann Verbindung von 
eigenem Kapital mit eigener Arbeit oder auch nur von eigenem mit frem· 
den Kapital und fremder Arbeit, Lohnarbeit, sein. 

Die Unternehmungsformen sind 1. Einzelunternehmungen, 
2. Gesellschaftliche Unternehmungen, 3. Genossenschaftsunterneh. 
mungen, 4. Korporationsunternehmungen, 5. Gewerkschaften. Die 
Einzelunternehmung ist die allgemeinste Form, bei ihr ist das In· 
teresse des Unternehmers am Erfolg der Unternehmung am starksten 
und der Unternehmer am freiesten in der Gestaltung des Produktions· 
prozesses und besonders in der Ausnutzung rasch voriibergehender 
giinstigen Verhaltnisse, der sog. Konjunktur. Aber sie ist begrenzt durch 
Arbeitskraft, Vermogen und Kredit eines Menschen. Daher wird sie in 
der modernen Volkswirtschaft mit ihrer groBen Steigerung der Produk· 
tionsleistungen immer mehr verdrangt durch die gesellschaftlichen 
Unternehmungen. Diese sind insbesondere die offenen Handels· 
gesellschaften, die Kommanditgesellschaften und die AktiengeseIl. 
schaften. Sie unterscheiden sich juristisch nach der Haftung der Ge· 
sellschafter, wirtschaftlich nach dem MaB der Beteiligung von Kapital 
und Arbeit und der dementsprechenden Verteilung von Gewinn und 
Verlust. Bei der offen en Handelsgesellschaft sind regelmal3ig 
aIle Gesellschafter sowohl mit Kapital als mit Arbeit beteiligt und nach 
§ 118 HGB. haften alle Gsellschafter fiir die Verbindlichkeiten der Ge· 
selIschaft den Glaubigern als Gesamtschuldner personlich. Bei der 
Aktiengesellschaft sind aIle Gesellschafter grundsatzlich nur mit 
Kapital beteiligt, wahrend die leitende Arbeit von besoldeten Direk· 
toren, also Lohnarbeitern, verrichtet wil'd. Nach § 178 HGB. sind samt· 
liche GeselIschafter der Aktiengesellschaft mit Einlagen auf das in Aktien 
zerlegte Grundkapital beteiligt, ohne personlich fiir die Verbindlichkeiten 
zu haften. Die volkswirtschaftliche Aufgabe der Aktiengesellschaft ist 
einerseits die Ermoglichung der Beteiligung jedes Kapitalisten an jedem 
Unternehmen und Beschaffung von Kapital fiir jeden Zweck und 
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anderseits die Ermoglicbung der ZusammenfassungvonKapital sebr vieler, 
d. h. die erleichterte Bildung groBer und groBter Unternehmungen. Die 
Kommanditgesellschaft ist eine Miscbform der beiden anderen, 
der personlich haftende Gesellscbafter entspricbt dem der. offenen 
Handelsgesellscbaft, der Kommanditist dem Aktionar. Nach § 161 
HGB. ist bei einem oder einigen von den Gesellschaftern die Haftung 
gegeniiber den Gesellschaftsglaubigern auf den Betrag einer bestimmten 
Vermogenseinlage beschrankt (Kommanditisten), wabrend bei dem 
anderen Teil der Gesellscbafter eine Bescbrankung der Haftung nicht 
stattfindet (personlich baftende Gesellschafter). Bei der Kommandit
gesellscbaft auf Aktien muB nacb § 320 HGB. mindestens ein Gesell
schafter den Gesellschaftsglaubigern unbeschrankt haften (personlicb 
haftende Gesellschafter), wabrend die iibrigen sicb nur mit Einlagen 
auf das in Aktien zerlegte Grundkapital der Gesellschaft beteiligen 
(Kommanditisten). Fiir Deutscbland ist durch Gesetz vom 20. April 
1892 nocb die Gesellscbaft mit bescbrankter Haftung hinzu
getreten. Sie hat rechtlich eine Mittelstellung zwiscben den streng indi
vidualistischen Gesellscbaftsformen des geltenden Rechtes und der als 
auBerste Konsequenz des kapitalistischen Prinzips sich darstellenden 
Aktiengesellschaft. 

Eine weitere Unternebmungsform sind die Genossenscbaftsunter
nebmungen. Die Hauptformen sind Kreditgenossenscbaften zur 
Befriedigung des Personalkredites und als Sparkassen, weiter Hand
werkergenossenschaften, und zwar als Rohstoffgenossenschaft 
zum gemeinschaftlichen Einkauf von Robstoffen, als Magazingenossen
schaft zum gemeinschaftlichen Vertrieb der Waren, als Werkgenossen
schaft zur Errichtung einer gemeinschaftlichen Betriebsstatte und als 
Produktionsgenossenschaft zur gemeinschaftlichen Produktion. Die 
letztere ist aber bereits eine Unternehmung, die wie die rein kapita
listische Unternehmung mit Lohnarbeitern arbeitet. Von letzterer, der 
Produktionsgenossenschaft, zu unterscheiden ist die Produktiv
genossenschaft, in welcher alle Mitglieder Unternebmer und Arbeiter 
zugleich, in welcher also der Unterschied zwischen beiden aufgehoben 
ist. Diese Gesellschaftsform widerspricht aber dem wirtscbaftlichen 
Prinzip der Arbeitsteilung, und dies ist auch der Grund, weshalb die 
Produktivgenossenschaften sowohl der Handwerker wie der Arbeiter 
nicht haben aufkommen konnen. Ferner gehoren nocb zu den Genossen
schaftsunternehmungen die landwirtschaftlichen Genossenschaften, 
die Konsumvereine und die Baugenossenschaften. Aile diese 
Genossenschaften haben aber mehr sozialen als rein kapitalistischen 
Charakter, ihre rechtlichen Verhaltnisse ergeben sich nach dem Reichs
gesetz iiber die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 
20. Mai 1898 bzw. nach den Bestimmungen des BGB. 

Den Einzel- und Gesellschaftsunternebmungen gegeniiber stehen die 
Unternehmungen, die sich in Handen von Zwangsgemeinwirtscha,ften, 
wie des Staates, der Gemeinde, der Provinz usw., befinden, das sind die 
Korporationsunternehmungen. Staatliche, stadtische usw. Unter
nebmungen sind z. B. Eisenbahn, Post und Telegraph, Bergwerke. 
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Banken, Wasser-, Gas- und Elektrizitatswerke. Sie konnen entweder 
aus finanziellen Grunden nach privatwirtschaftlichen, kapitalistischen 
Gesichtspunkten zur Erzielung eines moglichst groBen Gewinnes oder 
unter Verzicht auf Gewinn mit Riicksicht auf das gemeine Wohl be
trieben werden. Auch beide Momente konnen maBgebend sein, wie es 
z. B. bei den Verkehrsanstalten der Fall ist. Bei manchen Unterneh
mungen besitzt auch der Staat ein Monopol oder ein Regal, wie beim 
Post-, Telegraph- und Miinzwesen. Der Staat als Unternehmer steht 
aber dem Privaten als Unternehmer und auch den Aktiengesellschaften 
gegeniiber vermoge des schwacheren Selbstinteresses der geschafts
fiihrenden Beamten und der ihnen vorgesetzten Behorden notwendig 
zuruck. Von jedem GroBbetrieb, insbesondere von jedem Staatsbetrieb 
ist Bureaukratie, d. i. die Herrschaft der Vorschrift, untrennbar. 

Eine bereits im 12. Jahrhundert vorkommende Form der Vergesell
schaftung ist die Gewerkschaft. Sie hat ihren Grund in den beim 
Bergbau herrschenden besonderen Verhaltnissen. Das Grubenfeld 
bildet die Grundlage der Gewerkschaft, und die Gewerkschaft ist nicht 
wie bei der Aktiengesellschaft in Anteile von bestimmter GroBe eingeteilt. 
sondern in ideelle Anteile an dem gesamten Bergwerksbesitz, in die sog. 
Kuxe, welche stets auf den Namen des Inhabers, des Gewerken, lauten. 
Die Gewinne, die Ausbeute, werden verteilt, aIle Verluste, d. h. Aus
gaben, werden durch Einforderung einer ZubuBe beglichen. 

Eine Eigentiimlichkeit der modernen Volkswirtschaft sind schlieBlich 
die Unternehmerverbande, die Kartelle und Syndikate und die Kol
lektivunternehmung im engeren Sinne, die Fusion und der Trust. Kar
teIle und Syndikate sind Verbindungen von Unternehmungen, welche die 
wirtschaftliche Tatigkeit ihrer Mitglieder in einem Punkt, sei es Preis, 
Absatzorganisation oder Umfang der Produktion, beschranken, im 
iibrigen aber selbstandig lassen, es sind Interessengemeinschaften zur 
Ausschaltung der Konkurrenz sowohl den Kaufern des Produktes als 
den Verkaufern des Rohstoffes und den Arbeitern gegeniiberl). Die 
Fusion ist dagegen die Verschmelzung mehrerer Unternehmungen in 
eine neue Unternehmung, in der die alten nur noch Teile, nicht mehr 
selbstandig sind. Unter den Fusionen ist eine besondere Form der Trust, 
der eine faktische, wenn auch nicht rechtliche Fusion von bisherigen 
Gesellschaftsunternehmungen, insbesondere Aktiengesellschaften in eine 
neue Aktiengesellschaft ist. 

Der Zweck der Unternehmerverbande ist, die Nachteile der freien 
Konkurrenz zu beseitigen und den Unternehmern eine Einwirkung auf 
die Preisbildung der in ihren Betrieben hergestellten Erzeugnisse zu 
verschaffen. Produktion und Preisfestsetzung sollen in einer Hand ver
einigt und der spekulative Einschlag soIl moglichst ausgeschaltet werden, 
so daB an die Stelle der friiheren Unsicherheit his zu einem gewissen 
Grade Sicherheit und Stetigkeit treten. Allen diesen Verbanden wohnt 
daher eine mehr oder weniger monopolistische Tendenz inne, namlich 

1) Die Rechtsverhaltnisse dieser Interessengemeinschaften sind neu 
geregelt durch das deutsche Kartellgesetz vom 2. November 1923. 
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die AUBschaltung der freien Konkurrenz alB Preisregulator, vgl. Kohlen
syndikat und Stahlwerkverband. Sie entBtehen gewohnIich, aber nicht 
notwendig, infolge der Notlage eines Industriezweiges. Die Fusion hat 
an sich nur das Ziel, die Vorteile des groBeren BetriebeB zu gewinnen, 
wenn sie sich aber auf einen ganzen Produktionszweig in einer Volks
wirtschaft erstreckt oder doch zu erstrecken sucht, verfolgt sie dasselbe 
monopolistische Ziel, nur noch energischer und erfolgreicher, vgl. die 
Fusionen unserer GroBbanken. Der Trust ist ala Organisationsform 
der Produktion das letzte Wort der auf das Prinzip der Einzelunter
nehmungen gegriindeten und sonach individualistischen Produktions
weise. Die technische und wirtschaftIiche Vervollkommnung eines Be
triebes, Kostenherabsetzung durch das Mittel der Arbeitsteilung, der 
Maschine und des GroBbetriebes, hat mindestens zeitlich ihre Grenzen, 
und daraus ergibt sich dann eine Betriebsgemeinschaft, eine Kombi
nation sich in ihrer Art erganzender, etwa den Weg yom Rohstoff zum 
Fertigfabrikat durchschreitender Betriebe, welche durch das voll
kommene Ineinandergreifen der Teilbetriebe noch ein Herabdriicken 
der Produktionskosten unter jene der einfachen, nicht kombinierten 
Betriebe ermoglicht. Der Trust hat am meisten die Tendenz der Auf
saugung, der monopolistischen Organisation. 

Von den fiinf Unternehmungsformen finden wir in der Landwirt
schaft hauptsachIich noch die Einzelunternehmung und neuerdings 
zahlreiche Genossenschaftsunternehmungen. 1m Handel herrschenEinzel
unternehmung und Gesellschaftsunternehmung vor, hauptsachlich ala 
offene Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft, aber auch 
Genossenschaftsunternehmung ist in der Form des Konsumvereins weit 
verbreitet. 1m Bankwesen und im Verkehrswesen steht die Aktien
gesellschaft im Vordergrund, daneben die offentliche, die Korporations
unternehmung und die Kreditgenossenschaft. 1m Gewerbe endlich 
finden wir aIle Formen und insbesondere neuerdings die Kartelle und 
Trusts. 

In der Nachkriegszeit und besonders in der Inflationszeit haben sich 
die Unternehmungen in Produktion und Handel weit iiber das Be
diirfnis hinaus vermehrt, mit der Stabilisierung der Wahrung im Jahre 
1924 muBte sich daher notwendigerweise ein DeflationsprozeB an
schlieBen. Einer Zah1 von 5486 Aktiengesellschaften im Jahre 1913 
und von 5345 im Jahre 1919 standen Ende 1924 17074 gegeniiber, ohne 
daB sich das Gesamtkapita1 sehr wesentlich erhOht hatte. Auch die 
Gesellschaften mit beschrankter Haftung haben sich in fast gleichem 
Grade von 26790 Ende 1913 auf 79257 Ende 1924 vermehrt. Bei den 
Unternehmungen von Einzelpersonen hat ebenfalls ein groBer Zuwachs 
stattgefunden. Durch diese Vielkopfigkeit, die sich in den gegen friiher 
verringerten Gesamtumsatz teilen wollte, wurde Herstellung und Ver
trieb der Ware mit zu hohen Kosten belastet und zuviel Kapital, Kredit 
und Vorrat gebunden. Die Wettbewerbsfahigkeit im Ausfuhrgeschaft 
wurde beeintrachtigt und im Inlandsgeschaft die rea1e Kaufkraft der 
Einkommen zu sehr geschmalert. Als sich nun auch nach der Umstellung 
auf Goldmark und nach starken Abstrichen in der Substanzbewertung 
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eine Rentabilitat der Unternehmen nicht mehr herausstellen wollte, 
erwies sich die Notwendigkeit einer griindlichen Rationalisierung der 
Wirtschaft immer deutlicher und entstand die gegenwartige Wirt
schaftskrisis. 

Von der ungiinstigen wirlschaftlichen Lage ist besonders auch das 
deutsche Baugewerbe schwer betroffen worden. Wahrend im Jahre 
1913 nach dem Bericht der Tiefbauberufsgenossenschaft fiir 1924 
die vom Tiefbaugewerbe gezahlten Lohnsummen 300 Mill. M. betrug, 
ist sie im Jahre 1924 auf 195 Mill. M. herabgesunken, das bedeutet bei 
etwa gleicher Lohnhohe einen Riickgang der Auftrage als solcher auf 
35 v H. Dazu kommt ebenfalls eine starke Vermehrung der Bauunter
nehmungen, besonders der Bauaktiengesellschaften in der Nachkriegs
zeit. So war nach der Reichsstatistik der Bestand an Bauaktiengesell
schaften 

1913 
72 

1919 
52 

1923 
299 

1924 
323. 

Die Zahl hat sich also gegen 1913 fast verfiinffacht. Uber die Hohe 
der Kapitalien und die Art ihrer Zusammensetzung enthalt die Reichs
statistik fiir 44 Vorkriegs- und 178 Nachkriegs-Bauaktiengesellschaften 
folgende Angaben: 

44 Bau-A.-G. 178 Bau-A.-G. 

Bilanz I Reichsmark Relchsmark 
1913114 Eroffnungsbllanz Eroffnungsbilanz 

In 1000 M. in 1000 RM. In 1000 RM. 

Aktienkapital 87384 67146 115272 
Echte Reserven 15821 6132 10081 
Obligationen und Hypothe-

ken 26294 2553 15089 
Sonstige Schulden 55388 12098 24675 
Beamten- und Arbeiter-

fonds 457 1130 

Die Summe der arbeitenden Mittel betragt hiernach bei den 178 
neuen Bauaktiengesellschaften 165117000 M. und bei den samtlichen 
44 + 178 = 222 erfaBten Bauaktiengesellschaften zusammen 
253046000 M. Die 178 in der Nachkriegszeit gegriindeten baugewerb
lichen Aktiengesellschaften sind durchweg kleiner als die vor dem Kriege 
bereits bestehenden, denn sie haben ein durchschnittliches Aktien
kapital von nur 648000 M., wahrend die 44 Vorkriegs-Bauaktiengesell
schaften durchschnittlich 1526000 M. Kapital hatten. In der Vorkriegs
zeit arbeiteten die 44 Aktiengesellschaften mit 103205000 M. = 56 vH 
eigenem und 81682000 M. = 44 vH fremdem Kapital, die samtlichen 
222 Aktiengesellschaften dagegen haben jetzt 198631000 M. = 78,5 vH 
eigenes und 54415000 M. = 21,5 vH fremdes Kapital, eine Folge des 
jetzigen teueren Kredites fiir Betriebskapital. 

Die sozialistischen Experimente der Nachkriegszeit haben im Bau
gewerbe auch die Produktivgenossenschaften wieder erstehen lassen, 
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der Versuch ist aber ebenso wie friiher gesoheitert, die Bauproduktiv
genossenschaften sind entweder in Konkurs geraten oder haben sich in 
privatkapitalistische Unternehmen gemausert. "Gemeinniitzige Bau
produktivgenossenschaften" gibt es heute nicht mehr. Auf die "Ge_ 
meinniitzigkeit" und ihre steuerlichen Vorteile wurde verzichtet, nach
dem die SteuerbehOrden verlangt hatten, daB auch die tatsachliche 
Betatigung sich auf gemeinniitzige Aufgaben beschranken miisse. Die 
Form der Produktivgenossenschaft wurde verworfen, weil die Er
fahrung gezeigt hatte, daB, wenn diese zu Kapital gelangte, sich die 
Tendenz ergab, daB die derzeitigen Anteilseigner oder die Leitung sich 
des Betriebes bemachtigten. Daher wurde beschlossen, aIle Genossen
schaften umzuwandeln in "Bauhiitten", d. h. in Gesellschaften mit be
schrankter Haftung. Bei der Kapitalbeschaffung, die man anfangs sich 
so gedacht hatte, daB offentlich rechtliche Korperschaften das Kapital 
zur Griindung hergeben soHten, und daneben nur noch Zeichnungen 
durch die Gewerkschaften und einzelne Arbcitnehmer hergingen, ist 
man kiinftig der Hauptsache nach auf die Gewerkschaften angewiesen. 
Der Deutsche Baugewerksbund fiihrt z. B. 5 vH seiner Einnahmen an 
die sozialen Baubetriebe abo Wirtschaftlich betrachtet, vollzieht sich 
also der Geschaftsbetrieb in allen wesentlichen Punkten, Unternehmungs
form, Betriebsorganisation usw. nach den gleichen Gesichtspunkten 
wie beim privatkapitalistischen Unternehmen, denn man darf wohl 
voraussetzen, daB die Stellen, die Kapital hineingesteckt haben, auf 
Kapitalerhaltung und mindestens in gewissen Grenzen auch auf Ver
zinsung Wert legen. Nur entsprechend gewerkschaftlicher Eigenart 
hat man sich auch kiinftig fiir kollektive GeschaftsfUhrung entschieden. 
Die Eigenart dieser Baubetriebe liegt aber noch immer in der Vorzugs
stellung, die sie kraft ihrer "gemeinwirtschaftlichen" Tendenz be
anspruchen, und in der engen Verbindung mit den Gewerkschaften. 
Letzteres bietet ihnen einen natiirlichen Vorteil auf dem Gebiete der 
Lohne und Arbeitsbedingungen und ersteres verfiihrt zu einer Aus
nutzung politischer Beziehungen zu Behorden und Beamten, die nicht 
bedenkenfrei erscheint, da in geschaftlichen Dingen unbedingte Sach
lichkeit, Neutralitat und Korrektheit von den Behorden und Bcamten 
in unserem heutigen Staatswesen verlangt werden muB. Die Umformung 
der sozialen Baubetriebe muB sich daher auch darauf erstrecken, daB 
sie fortan den \Vettkampf mit den privaten Unternehmungen nur auf 
dem Boden gleicher Bedingungen vollziehen und auf die Ausnutzung poli
tischer Beziehungen verzichten. DaB letzteres bisher nicht der Fall war, 
zeigt die Verquickung dieser Baubetriebe mit den Sozialversicherungs
anstalten. Denn bei den meisten Zusammenbriichen waren die Bauhiitten 
mit namhaften Versicherungsbeitragenriickstandig (Gleiwitz, Allgau 
u. a.) und auch von der Bauhiitte Hannover ist bekannt geworden, daB 
sie der Allgemeinen Ortskrankenkasse Hannover fUr die Monate August 
bis Dezember 1925 Beitrage in Hohe von rund 23000 * schuldete. 

Die Vermehrung der Baubetriebe und die Verringerung der bau
gewerblichen Auftrage haben naturgemaB auch im Baugewerbe zu einer 
schweren Krise gefiihrt. Die zur Behebung der allgemeinen Wirtschafts. 
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krise notwendige Verbilligung des Produktionsapparates bedingt eine 
Steigerung der Leistungsintensitat sowie eine Herabminderung der 
Selbstkosten und der allgemeinen Unkosten im weitesten Sinne. Zur 
Losung dieses Problems ergeben sich fur das Baugewerbe folgende 
MaBnahmen. Die Steigerung der Leistungsintensitat fordert Besser
stellUng des gelernten Arbeiters gegenuber dem an- und ungelernten 
Arbeiter und damit den Anreiz fur den Nachwuchs, das Opfer der 
Lehrzeit zu bringen; ferner Forderung der Akkordarbeit und der Ver
wendung zweckentsprechender Maschinen und Gerate, nicht nur 
in der Richtung auf Normung und Typisierung, sondern auch in der 
Richtung der wirtschaftlichsten Anwendung durch sorgfaltige Be
dienung, Verwaltung und Unterhaltung (Ausbildung von Maschinen
technikern auf dem Sondergebiete des Baumaschinenwesens) sowie 
sachgemaBe Anwendung von arbeitsparenden Arbeitsmethoden auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Prufung. Die Herabminderung der Selbst
kosten fordert Verringerung der Belastungen, die einerseits dem Ge
werbe durch Staat und Gemeinde auferlegt sind, Steuern und soziale 
Lasten, andererseits im Betriebe selbst entstehen, wie unproduktive Aus
gaben fur Provisionen, Reklame, Submissionen, Verbande, unwirtschaft
liche Betriebsweisen usw., sowie schlieBlich eine Folge der Schwierig
keit fur Beschaffung des Betriebskapitals und der hohen Kreditzinsen 
sind. Diese Fragen sind im Baugewerbe dadurch verscharft, daB bei 
verminderter Bautatigkeit eine wesentlich groBere Anzahl von 
Betrieben als in der Vorkriegszeit vorhanden ist. Die Folge davon ist, 
daB das Baugewerbe sich in einer sinnlosen Weise unterbietet. Diese 
Unterbietungen sind gleichzeitig Folge des Daniederliegens der Bau
tatigkeit und Ursache der wirtschaftlichen Notlage zahlreicher Be
triebe, die umgekehrt dann wieder glauben, sich durch erneute Unter
bietungen noch uber Wasser halten zu konnen. Die wirtschaftlichen 
Verhaltnisse werden daher unweigerlich zu einer Verminderung der 
Betriebe fiihren mussen1). 

Neben den Korporationsunternehmungen hatte sich in den letzten 
Jahren vor dem Kriege noch eine neue Wirtschaftsform herausgebildet, 
das waren die gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen, 
welche eine Verbindung der Korporationsunternehmung mit der Privat
unternehmung darstellen. Man war zu der "Oberzeugung gekommen, 
daB der Betrieb industrieller Unternehmungen, wie Gas-, Wasser- und 
Elektrizitatswerke, StraBenbahnen usw., durch offentliche Verwaltungen 
doch oft mit Schwierigkeiten verknupft ist und uberlieB daher die 
Geschaftsleitung im wesentlichen dem Privatunternehmer, wahrend 
die offentlichen Korperschaften sich an dem Unternehmen in geeigneter 
Form beteiligten und ihre Interessen durch Erhebung entsprechender 
Abgaben sowie durch das Ruckkaufs· oder durch das Heimlallrecht 
wahrten. Bei dieser Form des Geschiiftsbetriebes konnte also die Ini
tiative und die Beweglichkeit der Privatindustrie mit dem EinfluB, 
dem Kredit und dem Ansehen der offentlichen Korperschaften zu-

1) Vgl. Bauing., 1925, Heft 9, S.348. 
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sammenarbeiten. Nach dem Kriege haben diese gemischtwirtschaft
lichen Unternehmungen in den Kommunalverwaltungen noch be
deutend zugenommen. Nach der statistischen Korrespondenz haben 
z. B. die kommunalen Betriebe der preuBischen Stadte 1924 tJber
schiisse von zusammen 169,4 Mill. RM. gehabt, wovon aUein 126 Millionen, 
das sind iiber 74 vR, auf die Gas-, Wasser- und Elektrizitatswerke 
entfaUen. Insgesamt machen diese tJberschiisse fiir die in der Er
hebung einbezogenen preuBischen Gemeinden 12,4 vR ihres Gesamt
steueraufkommens aus, und es entfallen 8,6 RM. auf den Kopf der Be
volkerung. 

Von wesentlichem EinfluB auf die heute zweckmaBigste Unter
nehmungsform sind schlieBlich noch die neuen Steuergesetze. Nach 
einer ZusammensteUung in den Mitteilungen der Industrie- und Randels
kammer zu Berlin yom 25. Juli 1926 kommen folgende deutschen 
Reichs-, Landes- und Gemeindesteuern bei Errichtung eines Gewerbe
betriebes in Betracht. 

I. Reichssteuern. 
a) Umsatzsteuer. 

Der Umsatzsteuer unterliegen Lieferungen oder sonstige Leistungen, 
die jemand. im Inland gegen Entgelt innerhalb der von ibm selbstandig 
ausgeiibten gewerblichen oder beruflichen Tatigkeit ausfiihrt. Der Steuer
satz betragt 0,75 vH des Umsatzes. 

b) Vermogensteuer. 
Steuerpflichtig mit dem gesamten Vermogen (unbeschrankt steuer

pflichtig) sind alle natiirlichen Personen, solange sie im Deutschen Reich 
ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt haben (als gewohnlich gilt 
ein Aufenthalt von mehr als sechs Monaten), und Erwerbsgesellschaften 
(Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschrankter Haftung usw.), wenn 
der Sitz oder der Ort der Leitung im Inland liegt. 

Nur mit dem Inlandsvermogen (d. h. beschrankt) steuerpflichtig sind 
alle natiirlichen Personen, die im Deutschen Reich keinen W ohnsitz oder 
gewohnlichen Aufenthalt haben, und Erwerbsgesellschaften, wenn Sitz 
oder Ort der Leitung im Ausland liegen. 

Die Vermogensteuer betragt 5 vT des auf volle Hundert nach unten 
abgerundeten Vermogens jahrlich; sie ermaI3igt sich, wenn das Vermogen 

10000 RM. nicht iibersteigt, auf 1 vT 
20000.. .. 2 .. 
30000 .. 3 
50000.... ... 4 .. 

Die ersten 5000 RM. des Vermogens sind steuerfrei, wenn es sich urn 
unbeschrankt steuerpflichtige Personen handelt. 

Yom Jahre 1927 ab erhoht sich die Vermogensteuer folgendermaI3en, 
wenn das abgerundete Vermogen 

250000 RM, aber nicht 500000 RM iibersteigt, auf 5,5vT 
500000.. .. 1000000 .. .. 6 .. 

1000000 .. 2500000 .. .. 6,5 .. 
2500000.. .. .. 5000000.. .. .. 7 
5000000 .. iibersteigt, .. 7,5 .. 

Die Vermogensteuer fiir das Kalenderjahr 1926 wird nur in Hohe von 
drei Vierteln der Vermogensteuer fUr 1925 erhoben; eine besondere Ver-
anlagung findet fiir 1926 nicht statt. . 
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c) Industriebelastung (auf Grund des Dawesplans). 
Aufbringungspflichtig sind die Unterneluner samtlicher industriellen und 

gewerblichen Betriebe einschlie13lich des Handels, soweit das Betriebs
vermogen 20000 flY{, und mehr betragt. Die Aufbringungslast. die der 
einzelne Unternehmer zu verzinsen und zu tilgen hat, betragt gegenwartig 
13,64 vH des Betriebsvermogens. An Zins- und Tilgungsleistungen sind 
im laufenden Reparationsjahr (1. September 1925 bis 31. August 1926) 
3,75 vT des Betriebsvermogens zu leisten. 

d) Einkommensteuer. 
Steuerpflichtig sind nur natiirliche Personen; die Steuerpflicht der 

juristischen Personen ist durch das Korperschaftssteuergesetz (s. un
ter Ie) geregelt. 

Unbeschrankt (d. h. mit dem gesamten Einkommen) steuerpflichtig 
sind aIle natiirlichen Personen, solange sie im Deutschen Reich ihren Wohn
sitz oder gewohnlichen Aufenthalt haben. Personen, die im Deutschen 
Reich keinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt haben, sind nur mit 
dem aus dem Inland bezogenen Einkommen (beschrankt) steuerpflichtig. 

Die Einkommensteuer betragt: 

fiir die ersten 8000 flY{, des steuerbaren Einkommens 10 vH 
" nachsten 4 000 " 

12,5 
" 

" " 
4000 

" " 
15 

" " 
4000 

" " 
20 

" " " 8000 " 
25 " 

" 
18000 " 

30 " 
" " 34000 " " 

35 
" weiteren Betrage 40 

e) Korperschaftsteuer. 
Erwerbsgesellschaften (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit be

schrankter Haftung usw.) haben statt Einkommensteuer Korperschaft
steuer zu zahlen. Erwerbsgesellschaften sind mit dem ganzen Einkommen 
(unbeschrankt) steuerpflichtig, wenn Sitz oder Ort der Leitung im Inland 
liegen; befinden sich Sitz oder Ort der Leitung im Ausland, so besteht eine 
beschrankte Steuerpflicht mit dem inlandischen Einkommen. 

Der Steuersatz betragt fUr ErwerbsgeselIschaften 20 vH des Einkom
mens bzw. des ausgewiesenen Gewinns. 

Inlandische Gesellschaften mit beschrankter Haftung und bestimmte 
Genossenschaften, deren Stammkapital (bzw. Summe der Einlagen) sowie 
zuletzt veranlagtes Vermogen 50000 flY{, nicht iibersteigen, zahlen Steuern 
in derselben Hohe wie die Einzelpersonen (s. Id Einkommensteuer), mit 
der Einschrankung, da13 die Steuer 20 vH des gesamten Einkommens nicht 
iibersteigen darf. 

Von weiteren Reichssteuern, die fUr den Geschaftsmann von Bedeutung 
sind, sind noch zu erwahnen. 

f) Grunderwerbsteuer. 
Steuerpflichtig ist der Ubergang des Eigentums an inlandischen Grund

stiicken, personlich steuerpflichtig sind der Erwerber und der Veraul3erer. 
Die Steuer betragt 3 vH des gemeinen Wertes des Grundstiickes odeI' 

des Vel'aul3el'ungspl'eises, wenn diesel' hoher ist. 
Die Lander sowie mit del'en Genehmigung die Gemeinden und Gemeinde

verbande konnen Zuschlage zur Grunderwerbsteuel' el'heben. Die Zuschlage 
diirfen zusammen nicht mehr als 2 vH, und wenn eine Wertzuwachssteuel' 
nicht erhoben wird, nicht mehl' als 4 vH des steuerpflichtigen Wertes be
tl'agen. Yom 1. April 1927 ab diirfen die Zuschlage zusammen nicht mehr 
als 2 vH betragen. 
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g) Wechselsteuer. 
Gegenstand der Besteuerung sind gezogene und eigene Wechsel. sowie 

Schecks, wenn sie eine rechtlich giiltige Annahmeerklarung enthalten. Die 
WechseIsteuer betragt 0,10 * fiir je 100 fJY€. Bei langfristigen, auf einen 
bestimmten Zahlungstag gestellten Wechseln erhoht sich der Steuersatz. 
Bei Wechseln, die vom Inland auf das Ausland gezogen und nur im Aus
land zahlbar sind, erma13igt sich die Steuer auf die Halfte. 

h) Kraftfahrzeugsteuer. 
Die Kraftfahrzeugsteuer betragt (einschlie13lich des 25 vH Zuschlags 

fiir Wegebauzwecke) bei Personenkraftwagen fiir jede Pferdestarke oder 
einen Teil davon 

von 1-10 PS 37,50 * jahrlich 
11-15 PS 75,-"" 
16 PS und mehr 100;-

bei Kraftomnibussen und Lastkraftwagen 
fUr je 200 kg Eigengewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs oder einen 

Teil davon 

bei einem Eigengewicht bis 2000 kg 37,50 JJU(, jahrlich 
" " uber 2000" 25,00" " 

Fur elektrisch oder mit Dampf angetriebene Lastkraftwagen betragt 
die Steuer die Halfte der vorstehenden Satze. 

II. Landes- nnd Gemeindestenern. 
Es kommen hauptsachlich in Betracht: Grundsteuern, Hauszinssteuern, 

(Mietssteuern), Gewerbesteuern, Berufsschulbeitrage und Stempelsteuern. 

a) Grundsteuer (Grundvermogensteuer). 
Die Grundsteuer betragt in PreuJ3en bei bebauten Grundstucken, die 

nicht dauernd landwirtschaftlichen Zwecken dienen, also bei Wohnhausern. 
Geschaftshausern und Fabriken, fUr je 1000 flY(, des Wertes 0,20 RM. mo
natlich. 

Die Gemeinden konnen Zuschlage erheben. Die Stadt Berlin erhebt 
gegenwartig einen Zuschlag von 200 vH. 

Steuerpflichtig ist der Eigentiimer; der 100 vH der staatlichen Grund
vermogensteuer ubersteigende Teil des Gemeindezuschlages kann auf die 
Mieter umgelegt werden. 

b) Hauszinssteuer. 
Die Steuer wird in PreuJ3en in Form eines Zuschlages zur Grundvermogen

steuer erhoben; sie betragt seit dem 1. Juli 1000 vH der Grundvermogen
steuer. Fur Grundstiicke, die fiir gewerbliche Zwecke genutzt werden, sind 
Erma13igungen vorgesehen; auJ3erdem ist die Steuer je nach dem Grad 
der dinglichen privatrechtlichen Belastung am 31. Dezember 1918 ge
staffelt. 

Seit dem 1. Juli 1926 diirfen in PreuJ3en gemeindliche Zuschlage zur 
Hauszinssteuer nicht mehr erhoben werden. 

c) Gewerbesteuer. 
Die Gewerbesteuer wird in PreuJ3en vom Staat veranlagt, aber nicht 

erhoben; sie flie13t vielmehr den Gemeinden zu. 
Der Gewerbesteuer unterliegt der Betrieb eines stehenden Gewerbes, 

zu dessen Ausubung in PreuJ3en eine Betriebsstatte unterhalten wird. Zweig· 
niederlassungen, Fabrikationsstatten, Ein- und Verkaufsstellen gelten aIs 
Betriebsstatten. 
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Bemessungsgrundlage fUr die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag und 
das Gewerbekapital; an Stelle des Gewerbekapitals kann auf Beschlu13 der 
Gemeinde die Lohnsumme treten. 

Bei der Steuer nach dem Gewerbeertrag bleiben bei Einzelfirmen, bei 
Gesellschaften mit beschrankter Haftung und bei Kommanditgesellschaften 
auf Aktien 1500 RM. steuerfrei. 

Die staatlichen Steuersatze (Grundbetrage) sind in Preul3en folgende: 
1. Steuersatz (Grundbetrag) nach dem Gewerbeertrag: fUr die ersten 

2400RM. des steuerpflichtigenErtrages 1 vH; fUr dienachsten 1200~ des 
steuerpflichtigen Ertrages 11/2 V H; fUr die weiteren Betrage des steuer-
pflichtigen Ertrages 2 vH. . 

2. Steuersatz (Grundbetrag) nach dem Gewerbekapital: fUr die ersten 
12000 ~ des Gewerbekapitals l/S vT, fUr die weiteren Betrage 1/2 vT. 

3. Der Steuersatz nach der Lohnsumme betragt 1 vT der Lohne und 
Gehalter. 

Die Gewerbesteuer wird von den Gemeinden erhoben in Form von 
Hundertsatzen (Zuschlagen) dieser Steuersatze. Die Stadt Berlin erhebt 
die Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer und Lohnsummensteuer. Der 
Berliner Zuschlag zur Gewerbeertragsteuer betragt zur Zeit 425 vH und 
zur Lohnsummensteuer 1000 v H. 

Bei einem steuerpflichtigen Gewerbeertrag von 100000 fllJ(, und einer 
Lohnsumme von 350000 fllJ(, wiirde sich also beispielsweise in Berlin die 
Gewerbesteuer wie folgt stellen: 

Gewerbeertrag 100000 fllJ(, 

Grundbetrag vom Ertrage 
fUr die ersten 2400 fllJ(, 1 vH = 24 fllJ(, 
" " nachsten 1200 " P /2 " 18" 
" " 96400 ,,2 ,,= 1928 " 

1970 fllJ(,. 

Die Gewerbesteuer betragt 425 vH dieses Grundbetrages, also 8372,50 fllJ(, 
Lohnsumme 350000 fllJ(, 
Steuergrundbetrag von der Lohnsumme: 1 vT der Lohnsumme = 350 fllJ(, 

Die Lohnsummensteuer betragt 1000 v H dieses Grundbetrages, also 3500 fllJ(, 
An Gewerbesteuer sind also 8372,50 fllJ(, und 3500 fllJ(, gleich 11872,50 fllJ(, 
zu zahlen. 

d) Berufsschulbeitrage. 
Die Gemeinden erheben zur Deckung der laufenden Unterhaltungs

kosten der Berufsschulen von den Gewerbetreibenden Beitrage. In Preul3en 
konnen diese Beitrage entweder in der Form von Zuschlagen zur Gewerbe
steuer oder durch Umlage nach einem Durchschnittssatz entsprechend der 
Zahl der beschaftigten Arbeiter und Angestellten erhoben werden. Die 
Stadt Berlin erhebt die Beitrage als Zuschlage zur Gewerbesteuer, und 
zwar 50 vH des Gewerbesteuergrundbetrages vom Ertrage jahrlich. In 
dem oben erwahnten Beispiel sind also 50 vH von 1870 RM. = 985 RM. als 
Berufsschulbeitrag zu entrichten. 

e) Stempelsteuern. 
Den Stempelsteuern unterliegen Urkunden, z. B. Abtretungsvertrage, 

Kauf- und Tauschvertrage, Miet- und Pachtvertrage, Vollmachten usw. Die 
Hohe ist je nach Art der zu verstempelnden Urkunden verschieden. 

Die steuerliche Belastung spielt heute in Deutschland eine groBe 
Rolle fur die Rentabilitat eines Unternehmens. Es ist aber, wie der 
Reichsfinanzhof wiederholt ausgesprochen hat, gutes Recht jedes Steuer
pflichtigen, diejenige gesetzlich zugelassene Form sowohl ffir das Unter
nehmen als auch fUr die einzelnen Geschaftsvorgange zu wahlen, bei 
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der er steuerlich am besten abschneidet. Daher bedarf es bei Neu
griindungen sorgfiHtigster Priifung im einzelnen FaIle, ob Einzelunter
nehmen, offene Handelsgesellschaft, Gesellschaft m. b. H., Aktiengesell
schaft oder welche sonstige Gesellschaftsform zu wahlen ist. Neben 
der Belastung durch die Einkommen- und Korperschaftsteuer, welche 
bei juristischen Personen zu einer Doppelbesteuerung fUhren, ist die 
Umsatzsteuer und bei Griindungen besonders die Grunderwerbsteuer 
zu berucksichtigen. Ganz allgemein kann nur gesagt werden, daB bei 
kleinen und mittleren Unternehmungen sich steuerlich am besten die 
offenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften stehen, 
da sich bei ihnen infolge des gestaffelten Einkommensteuertarifs die 
niedrigsten Steuersatze ergeben. GeselIschaften m. b. H. und Aktien
gesellschaften unterliegen der hoheren Korperschaftsteuer1). 

Wie hoch heute die Steuerbelastung der Unternehmungen ist, er
gibt sich u. a. aus den von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
gemachten Erhebungen, welche ergeben haben, daB die Steuerbelastung 
von 94 Industrie-AktiengeselIschaften ihres Bezirkes 21,5 vH des 
Bruttogewinnes betragen. 

7. Die Berufsvereine. 
Das Recht zum ZusammenschluB in Berufsvereine zum Zwecke der 

Erlangung gunstiger Arbeitsbedingungen, das sog. Koalitionsrecht, 
war schon durch § 152 Gew.-O. den gewerblichen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern verliehen worden und ist jetzt durch Art. 159 
RV. yom II. August 1919 fur jedermann und fur aIle Berufe 
gewahrleistet. Unter § 152 Gew.-O. fiiJIt aber nach der Recht
sprechung des Reichsgerichts eine Vereinigung nur, wenn sie darauf 
ausgeht, wirtschaftliche Kampfmittel anzuwenden, um zum AbschluB 
gunst.iger Arbeitsbedingungen zu gelangen oder sie aufrechtzuerhalten. 
Ein Verein, dessen Satzung Z. B. von irgendwelchen Kampfmitteln gegen 
die Arbeiter oder von einer Abwehr der Arbeiterforderungen nicht 
spricht, ist kein Kampfverein und falIt daher nicht unter § 152 Gew.-O. 
Dagegen ist ein Arbeitgeberverein, dessen Satzung den Mitgliedern im 
FaIle eines Streiks bei Strafvermeidung verbietet, bis zur Herbei
fuhrung eines Vereinsbeschlusses Streikende einzustelIen, ein Kampf
verein und fam damit unter § 152 Gew.-O.; eine Vertragsstrafe kann 
daher von einem solchen Verein gegen seine Mitglieder nicht ausgeklagt 
werden. Denn § 152 Abs. 2 bestimmt, daB jedem Mitglied der Aus
tritt jederzeit freisteht, und daB der Berufsverein gegen seine Mit
glieder keine Klage erheben kann. Damit ist diesen Berufsvereinen 
gegenuber ihren Mitgliedern jeder Rechtsschutz entzogen. 

Es ist daher strittig geworden, ob der § 152 Abs. 2 Gew.-O. nach 
Art. 159 RV. noch fortgilt oder nicht, und diese Streitfrage ist durch 
Urteil des Reichsgerichts yom 2. Juli 1925 dahin entschieden worden, 
daB der § 152 Abs. 2 Gew.-O. mit. der durch Art. 159 RV. anerkannten 

1) Vgl. hierzu Steuersyndikus Dr. Bronner: Die zweckmiiI3igsteUnter
nehmupgsform nach den neuen Steuergesetzen. Dt. Tiefb. Zg. Nr.3I, 1925. 
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Vereinigungsfreiheit in Widerspruch steht und daher gemaB Art. 172 
Abs. 2 RV. als aufgehoben zu gelten hat. Art. 159 RV. gewahrleistet 
die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung der Forderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen und erklart aBe Abreden und MaBnahmen, 
welche diese Freiheit einschranken und zu behindern such en, fiir rechts
widrig. Die Vereinigungsfreiheit erschOpft sich also nicht darin, daB 
der einzelne das Recht freier EntschlieBung hat, sondern geschiitzt ist 
in gleichem MaBe das positive Recht der anderen auf ZusammenschluB. 
DemgemaB werden ihre Organisationen in Art. 165 Abs.2 RV. aus
driicklich anerkannt. Ihrem Wesen und Zweck nach muB aber diese 
Vereinigungsfreiheit der zum Verband zusammengeschlossenen Teil
nehmer die weitere Befugnis in sich begreifen, sie wirksam auszugestalten 
und zur rechtlichen Geltung zu bringen. Auch dies faUt begrifflich in 
den Rahmen des cler Organisation als solcher gewahrleisteten Freiheits
rechts. Ihre Koalitiomfreiheit wiirde in Wahrheit unvollkommen und 
ein Schattenbild sein, wenn nicht auch das Rccht der Gesamtheit der 
Teilnehmer geschiitzt ware, die zur Durchfiihrung des Koalitions
zweckes erforderlichen MaBnahmen und Abmachungen zu treffen, z. B. 
Vertragsstrafen gegen unbotmaBige, dem Verbandszweck zuwider
hanclelnde Mitglieder festzusetzen und einzuklagen. Die Schutz
bestimmung des Art. 159 RV. hat hiernach, und zwar in diesem wei
teren Sinne auch zugunsten der Vereinigung selbst, gegeniiber ein
schrankenden MaBnahmen Anwendung zu finden. 

Die §§ 152, 153 Gew.-O. haben in den Lohnkampfen des deutschen 
Wirtschaftslebens eine bedeutende RoUe gespielt. Der § 152 beseitigte 
reichsgesetzlich die landesgesetzlichen Verbote und Strafbestimmungen, 
welche der Koalitionsfreiheit entgegenstanden. Der Abs. 2 erklart 
aber die in Abs.l naher charakterisierten Verabredungen und Ver
einigungen zur Erlangung giinstiger Arbeits- und Lohnbedingungen fiir 
klaglos und gewahrt jedem Teilnehmer den freien Riicktritt. Diese 
Vorschrift ist, stehengeblieben, auch nachdem durch Reichsgesetz vom 
22. Mai ] 918 der viel umstrittene § 153, welcher den Schutz der Arbeits
willigen durch eine spezieUe Strafbestimmung zu sichern unternahm, 
beseitigt war. Rechtsgiiltigkeit hat also zur Zeit nach der Reichsgerichts
entscheidung vom 2. Juli 1925 nur noch der § 152 Abs. 1. Eine Ver
abredung im Sinne dieses Paragraphen stellt aber wieder der Tarif
vertrag nicht dar, denn er ist an sich kein Kampfmittel, sondern ent
weder das Ziel des Kampfes oder doch dessen Ergebnis oder auch ein 
zur Abwendung des Kampfes vorgenommener Akt. Und unter § 152 
faUt eine Vereinigung, die den AbschluB von Tarifvertragen erstrebt, 
auch nur, wenn sie, was vielfach zutreffen wird, darauf ausgeht, wirt
schaftliche Kampfmittel anzuwenden, urn zum AbschluB giinstiger 
Lohntarife zu gelangen oder, wo solche bestehen, sie aufrechtzuer
halten, wenn z. B. ein giinstiger Lohntarif im Wege des Streiks er
zwungen werden solI. Es kommt immer auf die jeweiligen Umstande 
an, und deshalb ist es im wesentlichen Tatfrage, ob eine Ver
einigung, deren Ziel auch der AbschluB von Tarifvertragen ist, unter 
§ 152 faUt. 

Janssen, Baulngemeur. 2. Auf!. 5 
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Die Berufsvereine, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen 
Geschaftsbetrieb gerichtet ist, konnen, wenn ihre Satzung gewisse 
Normativbestimmungen erfiillt, Rechtsfahigkeit durch Eintragung in 
das Vereinsregister erlangen, § 21 BGB. Von dieser Moglichkeit pflegen 
meist Arbeitgeberverbande, nicht aber die Gewerkschaften Gebrauch 
zu machen. Die Erlangung der Rechtsfahigkeit hat fiir den Berufs
verein die Bedeutung, daB der rechtsfahige Verein selbst Klage erheben 
kann, wahrend der nicht rechtsfahige Verein nicht klagen, sondern 
nur verhlagt werden kann, und daB fiir die Schulden des rechtsfahigen 
Vereins nur dieser, nicht auch dessen Mitglieder haften, wahrend beirn 
nicht rechtsfahigen Verein die fiir diesen Handelnden und meist auch 
die Mitglieder haften. 

Jeder aus Arbeitgebern oder Arbeitnehmern bestehende Berufs
verein hat an sich die Fahigkeit, Tarifvertrage abzuschlieBen, Tarif
fahigkeit. Fiir die Frage, ob der Berufsverein auch zum TarifabschluB 
ermachtigt ist, ist aber ausschlaggebend, ob in der Satzung vorgesehen 
ist, daB die Regelung der Arbeitsverhaltnisse von Angestellten und 
namentlich der AbschluB von Tarifvertragen zu den Aufgaben des 
Vereins gehOrt. 

Zu den Berufsvereinen gehoren allgemein alle Vereinigungen, welche 
die Forderung der beruflichen Interessen ihrer Mitglieder bezwecken. 
Da jedoch diejenigen unter ihnen, die auf den Kampf zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern iiber die Ausgestaltung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen abgestellt sind, im Wirtschaftsleben am meisten 
hervortreten, so pflegt man gewohnlich auch nur diese ala Berufs
vereine zu nennen. Es fallen darunter die Arbeitnehmer- und die 
Arbeitgeberverbande. Die Arbeitnehmerverbande sind zuerst auf
getreten und ihre zunehmende Macht hat dann ala Gegenwirkung die 
Bildung von Arbeitgeberverbanden ausgelOst. 

Eine Arbeitnehmerorganisation oder Gewerkschaft - die 
Arbeitnehmerverbande heiBen Gewerkschaft - solI bestehen aus den 
Arbeitnehmern des betreffenden oder verwandten Berufes, ihr Zweck 
ist die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen und die Hebung 
der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeitnehmer. Zur Er
reichung des Zweckes kommen in Betracht: Verhandlungen mit den 
Arbeitgebern und ihren Organisationen iiber die Regelung der Lohn
und Arbeitsbedingungen und den AbschluB von kollektiven Lohn- und 
Arbeitsvertragen, Tarifvertragen, die Arbeitsniederlegung, der 
Streik, wenn die Verhandlungen zu keinem annehmbaren Ergebnis 
fiihren, Zahlung von Streikunterstiitzung an die Mitglieder, geistige 
und fachliche Ausbildung der Mitglieder, Rechtsschutz und Unter
stiitzungseinrichtungen,. Streben nach Sicherung der Arbeitnehmer
rechte durch die Gesetzgebung. Die finanziellen Mittel zur Durch
fiihrung des Zweckes sind durch Beitrage der Mitglieder aufzubringen. 
Eine Arbeitnehmergewerkschaft darf weder Arbeitgeber noch deren 
Vertreter aufnehmen noch Zuwendungen materieller Art von Unter
nehmern oder Unternehmerorganisationen annehmen. Diese Grund
satze gelten sinngemaB auch fiir die Arbeitnehmerorganisationen der 
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Beamten, Angestellten und Arbeiter staatlicher und kommunaler 
Betriebe. 

Die Arbeitergewerkschaften umfassen in der Regel die Arbeiter 
eines bestimmten Geschaftszweiges, so z. B. Metallarbeiter, Berg
arbeiter, Bauarbeiter, Holzarbeiter usw. Fur die Angestellten besteht 
als Grundsatz die Gliederung nach Berufsgruppen, so bestehen Ver
bande fur kaufmannische mannliche und weibliche Angestellte, fur 
technische Angestellte, Bureauangestellte, Werkmeister usw. Inner
halb der Berufsgruppen bestehen aber weiter noch Fachgruppen fur 
die einzelnen Geschaftszweige. Die Beamtenverbande gliedern sich 
sowohl nach Dienstgraden als auch nach den Aufgaben ihrer Dienst
behorde, Eisenbahn, Post, Steuer usw. Nach der Vereinbarung yom 
15. November 1918 sind die anerkannten Gewerkschaften Deutsch
lands in drei Spitzenverbande zusammengefaBt: 

I. Freigewerkschaftliche Organisationen: 
.1. Aligemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund (ADGB.), 
2. Aligemeiner freier Angestelltenbund (Afabund), 
3. Allgemeiner Deutscher Beamtenbund (ADBB.). 

II. Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB.), als Dachorganisa-
tion fiir 

1. Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften, 
2. Gesamtverband Deutscher Angestellten-Gewerkschaften (Gedag), 
3. Gesamtverband Deutscher Beamten-Gewerkschaften. 

III. Gewerkschaftsring Deutscher Ar beiter-, Angestellten-
und Beamtenverbande als Dachorganisation fiir 

1. Verband Deutscher Gewerkvereine (Hirsch-Duncker), 
2. Gewerkschaftsbund der Angestellten (GDA.), 
3. Ring Deutscher Beamtenverbande. 

Diese Spitzenverbande haben den Zweck, die Arbeiten der an
geschlossenen Organisationen zu stiitzen und zu fordern, insbesondere 
in wirtschaftspolitischen und allgemeinpolitischen Fragen das ge
schlossene Auftreten ihrer Mitgliedermassen herbeizufiihren. Sie unter
halten Landes- und Ortsausschiisse, die in ihren Arbeitsgebieten diese 
Aufgabe zu erfullen haben. 

Die drei freigewerkschaftlichen Organisationen zu I bestehen 
als selbstandige Spitzenverbande nebeneinander, der urspriinglich ge
plante ZusammenschluB im ADGB. hat sich nicht verwirklichen lassen, 
weil die Angestellten- und Beamtenverbande Wert auf Beibehaltung 
voller Selbstandigkeit legten. Durch Vertrag hat aber der Afabund 
mit ADGB. eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, welcher als dritte Saule 
der ADBB. angegliedert wurde. Dem ADGB. gehoren 41, dem Afa
bund 15, und dem ADBB. 20 Verbande an. 

Unter "freien Gewerkschaften" sind diejenigen zu verstehen, die 
sich auf den Standpunkt der Uniiberbriickbarkeit der Gegensatze 
zwischen Kapital und Arbeit stellen. Die geistige Grundiage der freien 
Gewerkschaften ist die Lehre von Karl Marx, ihre parteipolitische 

5· 
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Vertretung ist die Sozialdemokratie. Der ADBB. nimmt daher auch 
die Dienstverweigerung nach ErschOpfung aller Verhandlungsmoglich
keiten als gewerkschaftliches Kampfmittel fur seine Mitglieder in 
Anspruch. 

Der II. Spitzenverband, der Deutsche Gewerkschaftsbund, ver
korpert in sich die christlich-nationale Gewerkschaftsbewegung. 
Sie unterscheidet sich von den freien Gewerkschaften dadurch, daB sie 
den Zweck verfolgt, "den unser Yolk zerfressenden Materialismus durch 
die Pflege allgemein sittlicher, christlicher und nationaler Gedanken 
zu uberwinden", und daB anerkannt wird, "daB Arbeiter, Angestellte 
und Beamte besondere Leistungen und Aufgaben im Wirtschaftsleben 
zu erfullen haben und demgemaB eine ihrer Eigenart gerecht werdende 
Sozialpolitik treiben mussen". Es werden daher die Gegensatze zwischen 
Arbeitgeberschaft und Arbeitnehmerschaft als naturliche Gegensatze 
angesehen, die uberbruckbar sind durch Tarifvertrage, Arbeitsgemein
schaften und andere Mittel. Das Daseinsrecht der Privatwirtschaft 
wird anerkannt, deren Auswuchse aber durch die Pflege christlicher 
und nationaler Gesinnung und erforderlichenfalls durch Bekampfung 
mit allen gewerkschaftlichen Mitteln, wofiir geriistet zu sein als vor
nehmste Pflicht angesehen wird, beseitigt werden sollen. Die Besitz
und Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer an den wirtschaftlichen 
Unternehmungen wird angestrebt. Die dem DGB. angehOrigen drei 
Gesamtverbande a, b, c sind selbstandige Spitzenorganisationen, die 
als solche zusammen den DGB. bilden. Ihm sind 53 Verbande an
geschlossen. 

Der III. Spitzenverband, der Gewerkschaftsring, ist der jungste 
der drei groBen Spitzenverbiinde, er umfaBt die freiheitlich
nationalen Verbande, welche die altesten ihrer Art sind. Auch 
er gliedert sich nach dem Vorbild des DGB. in drei Gruppen. 
Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften sind durch Dr. Max Hirsch 
und den langjahrigen Vorsitzenden der Fortschrittspartei Franz Duncker 
nach dem Vorbild der altesten englischen Gewerkvereine gebildet. Die 
deutschen Gewerkvereine unterscheiden sich von den freien Gewerk
schaften durch die Ablehnung des sozialdemokratischen Klassenkampf
gedankens und von den christlichen Gewerkschaften durch den Ver
zicht auf die Pflege einer bestimmten Weltanschauung. Sie unter
scheiden sich auch von den sog. "gelben Vereinigungen" (s. unten) 
durch die Erkenntnis, daB Unternehmertum und Arbeiterschaft sich 
getrennt und in voller Unabhangigkeit voneinander organisieren mussen. 
Dem Verband der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine sind 17 Gewerk
vereine angeschlossen. Der Gewerkschaftsbund der Angestellten ist 
Ende 1920 aus der Zusammenlegung verschiedener kaufmannischer 
und Angestelltenvereine entstanden. Den Ring Deutscher Beamten
verbande bildet der Allgemeine Eisenbahner-Verband. 

Diese drei Gewerkschaftszentralen bilden in den Wirtschaftskampfen 
der Arbeiter die Gegenparteien der Arbeitgeber. In scharfem Gegensatz 
zu ihnen stehen auf der einen Seite die syndikalistischen und kom
munistischen und auf der anderen Seite die wirtschaftsfried-
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lichen Arbeitnehmerorganisationen. Die syndikalistischen BeruIs
verbande haben sich im Jahre 1919 in der "freien Arbeiter-Union 
Deutschlands" eine Zentrale geschaffen und die auf kommunistischem 
Boden stehenden Organisationen haben im Jahre 1920 die "Allgemeine 
Arbeiter-Union" gegriindet. Daneben besteht noch die "Union der 
Hand- und Kopfarbeiter Deutschlands". 

Die wirtschaftsfriedlichen Arbeitervereinigungen haben sich im 
Jahre 1919 zum "Nationalverband Deutscher Berufsverbande" zu
sammengeschlossen, nachdem sich die wirtschaftsfriedliche Bewegung 
wieder einigermaBen von den schweren Schlagen erholt hatte, die ihr 
die Staatsumwalzung und vor allem das Abkommen der drei Gewerk
schaftsverbande mit den Unternehmerverbanden yom 15. November 1918 
zugefugt hatte. . 

In den Werkvereinen bestand vor dem Kriege noch eine sog. "gelbe 
Arbeiterbewegung", welche die Auffassung vertrat, daB der wirt
schaftliche und soziale Aufstieg der deutschen Arbeiterschaft nicht 
durch Klassenkampf oder durch kollektive Abmachungen zwischen 
den Verbanden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern durch un
mittelbares, selbstgewolltes Zusammenwirken mit dem Unternehmer 
der einzelnen Betriebe am ehesten erreicht werde. Sie erhielt seitens 
der Arbeitgeber und ihrer Organisationen weitgehende Unterstutzung, 
wurde aber von den Gewerkschaften scharf bekampft und auch aus der 
Vereinbarung yom 15. November 1918 ausgeschlossen, was zu ihrer 
fast v6lligen Vernichtung fuhrte. 

In der Angestelltenbewegung haben sich nach der Staats
umwalzung ebenfalls drei Hauptrichtungen herausgebildet, namlich 
der freigewerkschaftliche Allgemeine freie Angestelltenbund (Afabund), 
der mit den christlichen Gewerkschaften verbundene "Gesamtverband 
Deutscher Angestellten-Gewerkschaften" und der mit den Hirsch
Dunckerschen Gewerkvereinen zusammengehende "Gewerkschaftsbund 
der Angestellten". Neben diesen drei Gruppen besteht als besondere 
Spitzenorganisation der leitenden Angestellten die "Vereinigung der 
leitenden Angestellten in Handel und Industrie" (Vela). 

Die 6ffentlichen Beamten haben sich schlieBlich nach der 
Revolution auch eine organisatorische Zusammenfassung in dem "Deut
schen Beamtenbund" geschaffen. Seine gr6Bten Verbande sind die 
Reichsgewerkschaft der Post- und Telegraphenbeamten und die Reichs
gewerkschaft deutscher Eisenbahnbeamten und -anwarter. Ursprung
lich geh6rte dem Deutschen Beamtenbund auch der Bund h6herer Be
amten an, er ist aber im Jahre 1920 ausgetreten und hat einen eigenen 
Verband unter dem Namen "Reichsbund h6herer Beamter" gebildet. 
AuBerhalb des Deutschen Beamtenbundes stand bisher noch der mit 
den christlichen .Gewerkschaften verbundene "Gesamtverband Deut
scher Beamten-Gewerkschaften", er hat sich aber neuerdings mit dem 
Deutschen Beamtenbund zusammengeschlossen, und dadurch sind weit 
uber eine Million deutscher Beamten in dem groBen neuen Bund ver
einigt. Sie stellen eine Macht dar, die denisoliert gebliebenen soziali
stisch gefarbten kleinen Teil der· Beamtenschaft, vertreten durch den 



70 Wirtschaftslehre. 

Allgemeinen Deutschen Beamtenbund, ADBB., vollig in den Hinter
grund drangt. 

Nachdem sich die Arbeitnehmer in ihren Vereinen und Gewerk
schaften einen ZusammenschluB hergestellt hatten, durch den sie in 
allen Arbeitsfragen einen scharlen Druck auf die Unternehmer aus
zuiiben vermochten, gingen auch diese dazu iiber, sich Verbande zu 
schaffen, in denen sie ihr Interesse bei der Regelung der Lohne, der 
Arbeitszeit usw. wahrnehmen konnten. So entstanden neben den Kar
tellen und wirtschaftlichen Verbanden, im Handwerk neben den Innun
gen teilweise im Zusammenhang mit ihnen, die Arbeitgeberver
bande, die in erster Linie sozialpolitische Aufgaben zu erfiillen hatten. 
Als altester Verband dieser Art ist der Deutsche Buchdruckerverein 
1869 gegriindet, dann hat sich die Bildung von Arbeitgeberverbiinden 
hauptsachlich im Baugewerbe verbreitet, wo sich schon in den 1870er 
Griinderjahren ein ZusammenschluB zur Abwehr von Streiks anbahnte. 
Als die eigentliche Griindungszeit der Arbeitgeberverbande ist die Zeit 
um 1890 anzusehen. Es entstanden damals der Gesamtverband deut
scher Metallindustrieller als Vorbild einer iiber das ganze Reich ver
breiteten Branchenvereinigung und der Arbeitgeberverband Hamburg
Altona als V orbild fUr gemischte Ortsverbande. Hiernach bildeten sich 
auf allen Gebieten der Industrie und des Handwerkes ahnliche Ver
bande, und es kam 1903(04 zur Griindung des Vereins deutscher Arbeit
geberverbiinde, die am 5. April 1913 in der Vereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbande zusammengefaBt wurden. Es waren 
entweder allgemeine Branchenverbande oder gemischte Ortsverbande, 
ihre Zahl betrug vor dem Kriege in den verschiedenen Gewerben zu
sammen 3162, davon im Baugewerbe aUein 142l. 

Nach dem Kriege und infolge der Revolution hat dann der Zu
sammenschluB der Arbeitgeber einen auBerordentlichen Aufschwung 
genommen, besonders durch die Notwendigkeit, iiberall Tarifvertrage 
abzuschlieBen. Das Wachstum der Verbande zeigen folgende Zahlen: 
1913 61 Verbiinde mit 1650000 Arbeitern, 1918 76 Verbande und 
298 Unterverbiinde mit 2414393 Arbeitern, 1921 215 Verbiinde und 
1751 Unterverbiinde mit 8000000 Arbeitern in rund lOOooO Betrieben. 
Auch im Handel und in der Landwirtschaft sind die Arbeitgeber dazu 
iibergegangen, Arbeitgeberverbande zu bilden. 

Durch Kartellvertrage und vollstandige Verschmelzung hat sich 
eine weitere Konzentration der Arbeitgeberverbande vollzogen, fast 
iiberall haben sich Reichs- oder mindestens Landes- oder Bezirks
verbiinde gebildet. So sind in der Metallindustrie iiber die urspriing
liche Organisation hinaus der Reichsverband der deutschen Metall
industrie, im Baugewerbe der deutsche Wirtschaftsbund, im Handel 
der Zentralverband des deutschen GroBhandels gegriindet worden, 
und der am 12. April 1919 aus dem Zentralverband deutscher Indu
strieller, dem Bund der Industriellen und dem Verein zur Wahrung der 
Interessen der chemischen Industrie entstandene Reichsverband 
der deutschen Industrie arbeitet in Gemeinschaft mit der Ver
einigung der deutschen Arbeitgeberverbande. Wahrend aber letztere 
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die sozialen und sozialpolitischen Aufgaben erledigt und als Berufs
verein auf den Kampf zwischen den Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
iiber die Ausgestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen abgestellt 
ist, hat der Reichsverband der deutschen Industrie die Aufgabe, die 
wirtschaftlichen und wirtschaftpolitischen Aufgaben zu vertreten. 

Eine besondere Rolle innerhalb der Arbeitgeberbewegung spielen 
die Versicherungsgesellschaften fiir Streikschaden, die ebenfalls bis auf 
die 1870er Jahre zuriickgehen und dann in immer groBerer Zahl inner
halb der einzelnen Gewerbe entstanden. Am 12. Dezember 1913 wurden 
auch diese verschiedenen Gesellschaften in einer Zentrale der deutschen 
Arbeitgeberverbande fiir Streikversicherung vereinigt und schlieBlich 
am 6. Juli 1920 im Deutschen Streikschutz zentralisiert. Durch 
die Griindung des Deutschen Streikschutzes als einer Tochtergesellschaft 
der Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbande hat diese die Be
arbeitung der Streikversicherungsaufgaben der neuen Organisation zur 
selbstandigen Bearbeitung, aber in enger organisatorischer Verbindung 
mit ihr iiberwiesen. Es ist also die gesamte deutsche Industrie zur Zeit 
in zwei groBen Zentralorganisationen zusammengeschlossen, in dem 
Reichsverband der deutschen Industrie zur Vertretung der 
wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Aufgaben und in der V er
einigung der deutschen Arbeitgeberverbande zur Erledigung 
der sozialen und sozialpolitischen Aufgaben. 

Vor dem Kriege trat der Gegensatz zwischen der organisierten 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschaft auch auBerlich scharf in Er
scheinung, wahrend des Krieges zeigte sich aber die Notwendigkeit 
einer gemeinschaftlichen Arbeit, und es entstanden mehrfach ort
liche Arbeitsgemeinschaften, beispielsweise entwickelte sich 1915 aus 
dem KriegsausschuB fiir die Metallbetriebe GroB-Berlins eine Arbeits
gemeinschaft, an welcher die Organisation der Arbeitgeber, der Ver
band Berliner Metallindustrieller, und auf der anderen Seite die 
freien, christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften beteiligt 
waren. 

Urn die Jahreswende 1917 J18 wurden dann Verhandlungen gepflogen, 
die auf die Bildung einer neutralen Arbeitsgemeinschaft abzielten, aber 
erst nach der Revolution kam unter dem Druck der Verhaltnisse eine 
Einigung zustande. Am 15. November 1918 wurde zwischen den Spitzen
verbanden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine neue Vereinbarung 
getroffen, in welcher die Arbeitgeberverbande die Gewerkschaften als 
berufene Vertreter der Arbeiterschaft anerkannten und erkHirten, daB 
sie fortan die wirtschaftsfriedlichen Werkvereine sich vollkommen 
selbst iiberlassen und nicht unterstiitzen wiirden. Es wurden Kollektiv
vertrage mit Schlichtungs- und Arbeiterausschiissen vorgesehen, der 
Achtstundentag festgelegt, die gemeinsame Regelung des Arbeits
nachweises vereinbart und anderes mehr. In der Vereinbarung, daB 
die Arbeitsbedingungen fiir aIle Arbeiter und Arbeiterinnen entsprechend 
den Verhaltnissen des betreffenden Gewerbes durch Kollektivverein
barungen mit den Berufsvereinigungen der Arbeitnehmer festzusetzen 
sind, liegt der Ausgang des Tarifvertragsgedankens. Am 12. Dezember 1919 
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wurde das Werk abgeschlossen und der ZentralausschuB der 
Arbeitsgemeinschaft in Berlin konstituiert, womtt eine iiber das 
ganze Reich verbreitete Organisation geschaffen war, wie sie in der 
Geschichte aller Vereinsbildungen bis dahin nicht bestanden hat. 

Die Arbeitsgemeinschaft gliedert sich in vier zentrale Arbeitsgemein
schaften, namlich der Zentralarbeitsgemeinschaft. industrieller und ge
werblicher Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands, des deutschen 
Transport- und Verkehrsgewerbes, des deutschen Handels und der 
Reichsarbeitsgemeinschaft der land- und forstwirtschaftlichen Arbeit
geber- und Arbeitnehmervereinigungen, die wieder in Fach-, Bezirks
und Ortsgruppen unterteilt sind. Eine Fachgruppe der industriellen 
Zentralarbeitsgemeinschaft bildet auch das Baugewerbe unter dem 
Namen Reichsarbeitsgemeinschaft im Baugewerbe. 

Der Aufgabenkreis der Arbeitsgemeinschaft ist sehr vielseitig, er er
streckt sich nicht allein auf das sozialpolitische Gebiet als Regelung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen, sondern auch auf das wirtschaftliche 
Gebiet als gemeinsame Bemiihung zur Beschaffung vonArbeitsauftragen, 
Preis- und Verkaufsregelung u. a. m., kurz auf eine gemeinschaftliche 
paritatische Beratung beruflicher Angelegenheiten. Die Arbeitsgemein
schaft hat das groBe Verdienst, in den Revolutionsstiirmen das Zu
sammenprallen der groBen sozialen Machte abgeschwacht und die Wirt
schaft vor dem Chaos bewahrt zu haben. Aber in der Bewaltigung 
des groBen Aufgabenkreises und in der Losung der neugestellten sozialen 
Probleme versagte sie allzu rasch. Weder der vorgesehene Ausbau der 
Organisationen im Lande konnte durchgefiihrt werden, noch iibte die 
Zentrale in entscheidenden AugenbIicken ihre Funktionen aus. 1m 
Jahre 1922 waren daher nur noch Triimmer des Baues, der mit so groBen 
Hoffnungen begriiBt war, vorhanden. Die Schuld an diesem Schicksal 
tragen gleicherweise Arbeitgeber und Arbeitnehmer, es fehlte die not
wendige Erkenntnis der Gemeinschaftsarbeit, die nationale und soziale 
Gesinnungsgemeinschaft. Der Klassenkampfgedanke der soziaIistischen 
Gewerkschaften zeigte sich erheblich starker als das Verbundenheits
gefiihl von Arbeit und Kapital, und der Terror, der auf die Unternehmer 
durch die radikalen, aufgehetzten Klassen ausgeiibt wurde, muBte bei 
der Arbeitgeberschaft eine Verbitterung erzeugen und die Forderung 
nach gemeinsamem friedlichen Ausgleich im Keime ersticken. Ver
schiirft wurden die sozialen Gegensatze durch den Kampf um Welt
und Staatsanschauungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 
1m Lager der Arbeitgeber fehlte vielfach die Erkenntnis von der Ein
schiitzung des Arbeiters als des wichtigsten Mitarbeiters im Unter
nehmen, als eines gleichberechtigten Menschen. Eine Arbeitsgemein
schaft kann nicht auf reinen Zweckerwagungen, sondern nur auf der 
Gesinnung aufgebaut werden. Die Arbeitsgemeinschaft besteht formell 
noch, aber sie ist tot. 

Trotzdem lebt noch der Gedanke der Arbeitsgemeinschaft in weiten 
Kreisen der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberschaft, davon geben Zeug
nis die zahlreichen AuBerungen fiihrender Unternehmer und vor allem 
christlicher Gewerkschaftskreise. 
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Das Versagen der Arbeitsgemeinschaft hat in Unternehmerkreisen 
vielfach zu einer grundsatzlichen Ablehnung jeder Verstandigung mit 
den Gewerkschaften gefiihrt, so daB sie unter Ausschaltung der Ar
beiterorganisationen den Wirtschaftsfrieden durch die Werksgemein
schaften herbeifiihren wollen. Sie iibersehen aber dabei die historische 
Entwicklung, welche die Bildung groBer Organisationen auf beiden 
Seiten erzwungen und notwendig gemacht hat. Das Gegenspiel von 
Kapital und Arbeit driickt sich in der Bildung von Klassen aus, in denen 
die Einzelpersonlichkeit - von groBen Fiihrerpersonlichkeiten ab
gesehen - die Wah rung ihrer Berufsinteressen sucht. Ais gleich
berechtigter Partner wird daher in der Regel dem Unternehmer nicht 
der einzelne Arbeitnehmer, sondern die Arbeitergruppe gegeniiber
stehen, und eine Arbeitsgemeinschaft wird nur moglich sein, wenn die 
Unternehmerschaft Fiihlung und Verstandigung mit den Gewerk
schaften findet. 

Das schlieBt auch keineswegs aus, daB der Gedanke der Betriebs
gemeinschaft, d. h. der Verstandigung zwischen dem Arbeitgeber und 
seiner Belegschaft, an sich durchaus gesund ist. Vielfach werden die 
Werksangehorigen sogar fiir die Bediirfnisse ihres Betriebes groBeres 
Verstiindnis haben als die Gewerkschaften, z. B. in Lohnfragen, woraus 
sich fiir die Tarifpolitik sehr ernsthafte Folgen ergeben konnen. Das 
moderne Arbeitsrecht (s. Abschnitt II, 3) erkennt ja auch den Betriebs
gedanken an durch die Schaffung des Betriebsrategesetzes, das bei ehr
licher Werksgemeinschaft gewiB manche Betatigungsmoglichkeiten 
bietet. Und gerade der beste Teil unserer Arbeiterschaft sieht in der 
Werksverbundenheit ein Ideal. Aber andererseits darf auch nicht iiber
sehen werden, daB auf Arbeitgeberseitein der Werksgemeinschaft ein Weg 
zu einer einseitigen Betriebsherrschaft und Ausschaltung der Gewerk
schaften erblickt und damit eine Zersplitterung der Arbeiterschaft an
gestrebt werden kann, eine Politik, vor der unbedingt gewarnt werden 
muB. Denn sie kann wohl zu kleinen voriibergehenden Teilerfolgen 
fiihren, aber ist auf dem Wege zu einer wahrhaften, auf Gesinnungs
gemeinschaft beruhenden Arbeitsgemeinschaft das groBte Hindernis 
und kann deren letzten Zweck niemals erreichen. 

1m deutschen Baugewerbe bestehen zur Zeit die folgenden wirt-
schaftlichen Berufsvereine: 

1. Deutscher Wirtschaftsbund fiir das Baugewerbe, 
2. Reichsverband des Deutschen Tiefbaugewerbes, 
3. Beton- und Tiefbauwirtschaftsverband, 
4. Deutscher Arbeitgeberverband fiir Feuerungs- und Schorn-

steinbau, 
5. Bund der Deutschen Betonwerke, 
6. Verband Deutscher Wasserleitungsunternehmer, 
7. Vereinigung der NaBbaggerunternehmungen, 
8. Verband der Baugeschiifte von GroB-Berlin. 

Diese Verbiinde bilden zusammen die Fachgruppe Bauindustrie 
des Reichsverbandes der Deutschen Industrie. 
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Zur Wahrung der sozialpolitischen Belange sind die baugewerb
lichen Unternehmungen in folgende Arbeitgeberverbande zusammen
gefaBt: 

1. Deutscher Arbeitgeberbund fiir das Baugewerbe, 
2. Reichsverband des Deutschen Tiefbaugewerbes, 
3. Beton- und Tiefbau-Arbeitgeberverband, 
4. Bayerischer Baugewerbeverband. 

Sie gehoren samtlich wieder der Spitzenorganisation der Arbeit
geberverbande, der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande an. 

Der Deutsche Wirtschaftsbund fiir das Baugewerbe und der Deutsche 
Arbeitgeberbund fiir das Baugewerbe vertreten die Interessen des Hoch
baugewerbes in wirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer bzw. in 
sozialpolitischer Beziehung. Der Reichsverband des deutschen Tiefbau
gewerbes ist gleichzeitig wirtschaftlicher Berufsverein und Arbeitgeber
verband. Er ist der alteste Berufsverein im Tiefbaugewerbe, 1900 ge
griindet und hatte am 15. September 1925 1222 Mitglieder. In ihm sind 
hauptsachlich die Tiefbauunternehmungen mittlerer GroBe vereinigt. 
Die friiheren besonderen wirtschaftlichen Abteilungen des 1898 ge
griindeten Deutschen Betonvereins haben sich spater verselbstandigt in 
dem Beton- und Tiefbauwirtschaftsverband und dem Beton- und Tief
bauarbeitgeberverband. Hier sind ebenso wie im Hochbaugewerbe zwei 
besondere Rechtssubjekte zur Verfolgung der wirtschaftlichen und 
sozialpolitischen Ziele gebildet worden. Der Betonverein selbst verfolgt 
seitdem lediglich technisch-wissenschaftliche Zwecke. Den beiden Ver
banden gehoren zur Zeit rund 300 Mitglieder an, und in ihnen haben sich 
die groBeren Ingenieurbauunternehmungen, insbesondere die gemischten 
Bauunternehmungen, die neben dem Tiefbau auch den Hochbau be
treiben, zusammengeschlossen. Die Beton- und Tiefbauverbande zu
sammen mit dem Reichsverband des deutschen Tiefbaugewerbes ver
einigen etwa 60 vH samtlicher Tiefbauunternehmungen, und es sind im 
allgemeinen die kleinen Unternehmer, welche noch keinen AnschluB 
an die Berufsvereine gesucht haben. 

Die baugewerblichen Unternehmungen sind also zur Zeit in drei Ver
bande gespalten, einerseits der Hochbau und andererseits der Ingenieur
bau in Tiefbau und Beton- und Tiefbau, ein Nachteil, der sich besonders 
in sozialpolitischer Hinsicht mehrfach gezeigt hat. Es hat daher auch 
nicht an Bestrebungen gefehlt, eine geschlossene Organisation der Ar
beitgeberverbande herbeizufiihren. 

So hatte bereits 1913 der Betonbauarbeitgeberverband Aufnahme 
in den Hochbauarbeitgeberbund gefunden, und 1917 kam auch eine 
Arbeitsgemeinschaft des Reichsverbandes der Deutschen Tiefbauunter
nehmer mit dem Betonbauarbeitgeberverband zum AbschluB, wurde 
aber 1919 wieder aufgehoben, nachdem eine Tarifgemeinschaft 
mit dem Hochbauarbeitgeberbund abgeschlossen war, dem bereits 
der Betonbauarbeitgeberverband als Fachgruppe angehorte und somit 
eine besondere Arbeitsgemeinschaft mit ihm sich eriibrigte. Die Tarif
gemeinschaft mit dem Hochbaugewerbe hat jedoch nicht lange be-
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standen, sondern fand bereits aus AnlaB der Erneuerung des Reichs
tarifvertrages im April 1920 ihr Ende, worauf 1921 wieder die Arbeits
gemeinschaft des Tiefbauverbandes mit dem Betonbauverbande er
neuert wurde unter dem Namen "Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 
industriellen Bauunternehmungen". Eine Folge dieser Arbeitsgemein
schaft war dann im Januar 1922 die Grundung einer Zentralarbeits
gemeinschaft zwischen ihr und dem Hochbauarbeitgeberbund zu dem 
Zwecke, die Tarifverhandlungen mit den Arbeitnehmern gemeinsam so 
zu fUhren, als ob die vertragschlieBenden Zentralverbande eine einheit
liche Partei darstellten. Aber auch diese Arbeit.sgemeinschaft ist Ende 
1924 wieder erloschen und eine Einheitsfront der drei Bauarbeitgeber
verbande besteht zur Zeit nicht mehr. Nur in Bayern haben sich die 
Stromungen zur Bildung eines Einheitsverbandes verwirklicht. Die 
Gruppe Bayern hat sich 1921 vom Reichsverband des Deutschen Tief
baugewerbes abgetrennt und zusammen mit dem Hochbau- und Beton
baugewerbe zu dem Bayerischen Baugewerbeverband in Munchen ent
wickelt. Er steht indes durch einen Kartellvertrag vom 13. November 
1922 mit den Spitzenverbanden des Hoch-, Tief- und Betonbaues in den 
ubrigen deutschen Landern in der Weise in Verbindung, daB er als Kon
trahent der Reichstarifvertrage anerkannt wird und auch Sitz und 
Stimme in den Organen der Spitzenverbande hat. 

II. Soziallehre. 
1. Allgemeines. 

Soziologie oder Gesellschaftswissenschaft ist die Lehre von 
der Gesellschaft der Menschen als einer Vereinigung der einzelnen In
dividuen zwecks DurchfUhrung verschiedenartiger Zwecke. Diese Ver
einigungen sind geschichtlich auf Macht und Unterwerfung aufgebaut, 
haben aber eine gewisse gesellschaftliche Ordnung und damit die Moglich
keit von Kulturfortschritten gebracht, durch welche allmahlich die 
urspriinglich Bedruckten und Ausgebeuteten zu besseren Lebenslagen 
und schlieBlich zur Freiheit und gesellschaftlichen Selbstandigkeit gefuhrt 
wurden. Eine ordnende Zwangsgewalt bleibt indes fUr den Bestanrl der 
Gesellschaft unentbehrlich, und diese finden wir in dem S t a at, durch den 
die Gesellschaft nach auBen festen AbschluB und im Innern festen Halt 
fiir ihre einzelnen Teile erhiilt. Die staatliche Tatigkeit bildet also einen 
Teil des Gesellschaftslebens, erschOpft es aber keineswegs. Die Individuen 
wirken innerhalb der Staatsordnung noch auf die mannigfaltigste Weise 
aufeinander ein und unterhalten zueinander noch wichtige engere Be
ziehungen. Sie folgen selbsterzeugten Sitten und Gewohnheiten, bilden 
besondere Gemeinschaften unter sich, Geschlechter, Familien, kirchliche 
Vereinigungen usw., aber vor allem vollzieht sich der wirtschaftliche 
ProzeB und die dadurch bedingte Verteilung der Guter im einzelnen 
unabhangig von der Mitwirkung des Staates, wenn auch gewisse, vom 
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Staat gegebene und geschiitzte Grundlagen mitwirken. Denn durch die 
wirtschaftlichen Einfliisse und vor allem durch die Verteilung der Giiter 
entstehen innerhalb der Gesellschaft besondere, von der staatlichen 
Gliederung unabhangige Schichtungen, Abhangigkeitsverhaltnisse und 
Zusammenhange, die einen gewissen Gegensatz zwischen Gesellilchaft 
und Staat bilden konnen. Solange die wirtschaftlich herrschenden 
Klassen zugleich auch rechtlich oder tatsachlich die Staatsgewalt in 
Randen hatten, war dieser Gegensatz verdeckt, sobald aber der Staat 
iiber die gesellschaftlichen, durch die Besitzverschiedenheit bedingten 
Parteien gestellt und ihm die Aufgabe zugewiesen wird, die sozialen 
Gegensatze auf Grundlage der bestehenden Rechtsordnung nach Moglich
keit zu mildern, wird der Gegensatz offenbar und die Stellung der wirt
schaftlich herrschenden Klassen erschiittert. Der Staat hat dann die 
Aufgabe, den Gegensatz zu iiberbriicken, und diese Aufgabe ist Gegen
stand der Sozialpolitik im weitesten Sinne. 1m engeren Sinne wird 
die Gesellschaftswissenschaft dann als gleichbedeutend mit der Sozial
lehre oder Sozialokonomie bet.rachtet, die nach der Verteilung, 
welche die Giiter im V olke finden, fragt. Sozialpolitik im weitesten 
Sinne ist daher das Verhalten des Staates in bezug auf die gesellschaft
lichen Zustande und Klassen, im engeren Sinne die Politik in bezug auf 
den Stand der Lohnarbeiter, das planmaBige positive Eingreifen des 
Staates zum Zwecke der dem Gemeinwohl forderlichsten Ordnung der 
sozialen Verhaltnisse, insbesondere durch Rebung der arbeitenden 
Klassen und damit Milderung des Gegensatzes zwischen arm und reich, 
zwischen Kapital und Arbeit. In diesem Sinne begreift man unter 
Sozialwissenschaft die Lehre von den MaBnahmen, die Lage der Lohn
arbeiter zu verbessern und sie gegen die Gefahren und Nachteile zu 
schiitzen, die aus der neuzeitlichen Gestaltung des Arbeitsverhaltnisses 
entspringen. 

Die Aufgaben der Sozialpolitik sind demnach einerseits 
Regelung der Arbeits- und Lohnverhaltnisse, andererseits 
Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft des Volkes. Dabei 
darf aber nicht unberiicksichtigt bleiben, daB "eine gesunde Sozial
politik nicht nur dem W ohle der Arbeitnehmer dient, sondern mit dem 
Gedeihen der Wirtschaft und des gesamten Volkes aufs innigste ver
kniipft istl)". Die Sozialpolitik steht also in engster Verbindung mit 
der Wirtschaftspolitik und kann nicht um ihrer selbst willen und nicht 
ohne Zusammenhang mit der Entwicklung der wirtschaftlichen Lei
stungsfahigkeit getrieben werden. Der Kampf zwischen wirtschaft
lichen Notwendigkeiten und sozialen Bediirfnissen darf nicht zuun
gunsten der wirtschaftlichen N otwendigkeiten entschieden werden. 

Die Grundgedanken der Sozialpolitik sind keineswegs eine Errungen- . 
schaft der Neuzeit. Schon Platon hat den Staat entstehen lassen aus 
dem Bediirfnis des lndividuums nach Unterstiitzung durch die Mit
menschen und geht daher auch von der Pflicht des Staates aus, allen 

1) Reichskanzler Dr. Luther in der Sitzung des Reichstages am 19. Ja· 
nuar 1925. 
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Menschen das Leben zu erleichtern bis zu dem MaBe, daB sie in seinem 
Bereiche alle gliicklich werden konnen. Aus diesem idealen Grund
gedanken jeder Sozialpolitik ergibt sich ohne weiteres das Problem der 
Stiitzung des wirtschaftlich Schwachen durch die Gesamtheit. Die 
Frage nach den Aufgaben des Staates ist aber keine Rechtsfrage, son
dern eine Frage der Politik. Und mit der politischen Grundeinstellung 
ist daher auch sofort die verschiedene Haltung zum Begriff der sozialen 
Aufgaben des Staates gegeben. Solange es verschiedene politische 
Parteien gibt, ist eine Einigung der Gesamtheit ausgeschlossen. 

Von den beiden Aufgaben der Sozialpolitik ist zuerst die Fiirsorge 
fiir Erhaltung der Gesundheit und Arbeitskraft des Volkes Gegenstand 
staatlicher und gesetzlicher MaBnahmen gewesen, und diese Fiirsorge 
ist in Deutschland eingeleitet durch die Kaiserliche Botschaft yom 
17. November 1881. Lohn und Arbeitszeit sind erst nach der Um
walzung im November 1918 Gegenstand der gesetzlichen Regelung ge
worden, stehen aber heute neben der Sozialversicherung im Mittelpunkt 
der Sozialpolitik. Der geschichtlichen Entwicklung entsprechend 
werden daher im folgenden zunachst die Arbeiterfiirsorgegesetze 
behandeltl) . 

2. Soziale Fiirsorge. 
Als vor 40 Jahren der Aufbau der Arbeiterschutz- und Versicherungs

gesetzgebung begann, war es eine Forderung ethischer Natur, die Lage 
des vierten Standes zu verbessern. Die Sozialpolitik war Selbstzweck, 
eine Verkettung von Arbeiterpflege und Wirtschaft blieb unbeachtlich, 
Produktivitat der Wirtschaft und Kosten der Arbeiterpflege wurden 
nicht aufeinander bezogen. Dies war auch nicht notig, denn die er
tragreiche Produktion konnte die Soziallasten ohne Schaden ertragen. 
Heute hat sich die Lage wesentlich verandert, und die verarmte Wirt
schaU, Deutschlands bedingt. neben der ethischen auch die wirt
schaftliche Seite der Sozialpolitik zu beriicksichtigen. Die Ausgaben 
fUr Sozialpolitik miissen heute durch die Erfordernisse der Wirtschaft 
ihre Hochstgrenze umschrieben erhalten. Werden die sozialen Lasten 
durch eine groBere Produktivitat infolge verstarkter Arbeitsintensitat 
und verringerter Klassenreibungen ausgeglichen, dann lassen sie sich 
wie jede andere werbende Anlage im Wirtschaftsbetrieb behandeln. 
Sie bilden einen Kostenbestandteil unter anderen und unterliegen 
daher auch den allgemeinen Gesetzen kaufmannischer Geschiifts
fiihrung, so daB auch den Ausgaben fUr Arbeiterpflege Hochstgrenzen 
wie allen anderen werbenden Anlagen zu ziehen sind. Diese Grenzen 
ergeben sich aus der RentabiIitat und Produktivitat der Wirtschaft. 

Die sozialen Fiirsorgegesetze sind heute so umfangreich geworden, 
daB sie schwer iibersehbar sind. Immerhin lassen sich in ihnen einheit
liche Grundsatze und verbindende Linien erkennen. An der Spitze 
steht der Grundsatz des Schutzes der Gesundheit und Arbeitskraft der 

1) Hinsichtlich der wissenschaftlichen Probleme und der geschichtlichen 
Entwicklung der Sozialpolitik wird auf die Technische Wirtschaftslehre 
des Verfassers verwiesen. 
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Versicherten, wie er besonders in dem neuen Recht der Unfallver
sicherung und in dem Gesetz yom 28. Juli 1925 iiber Gesundheitsfiir
sorge in der Reichsversicherung zum Ausdruck kommt. In der Invaliden
und Angestelltenversicherung wird der Schwerpunkt auf das Gebiet 
der vorbeugenden Fiirsorge und sozialen Hygiene verlegt. Die neuen 
Gesetze sehen nicht bloB auf den Versicherten, sondern beriicksichtigen 
auch in der Krankenpflege, Wochenhille, im Kinderschutz usw. die An
gehorigen, die der Versicherte zu ernahren hat. Es wird also auch die 
Notwendigkeit des Familienschutzes anerkannt. Der Gemeinschafts
gedanke versucht eine gerechtere Verteilung der Lasten. Die Sozial
fiirsorge steIIt sich nach den neuen Gesetzen als offentlich rechtlicher 
Sparzwang mit Risikoausgleich zur Erhaltung von Gesundheit und 
Arbeitskraft der Bevolkerung dar und vereinigt in sich die friihere ge
setzliche Fiirsorge der Unternehmer, die eigene Vorsorge der Arbeit
nehmer und die Fiirsorge der offentlichen Verbande. Sie ist in der Form 
der Versicherung ausgebaut, und es kommen fiinf leitende Grund
gedanken in Betracht: 

1. Genossenschaftlicher ZusammenschluB der Arbeitnehmer zur 
gegenseitigen Hilfeleistung (Knappschaften, Innungen, freie Hills
kassen usw.), 

2. Fiirsorgepflicht der Arbeitgeber (Gesinde- und Seemannsordnung), 
3. Fiirsorgepflicht des Staates (Versicherungsamter und Zuschiisse), 
4. Haftpflichtgedanke (Reichshaftpflichtgesetz yom 7. Juni 1871, 

Beitragspflicht der Arbeitgeber, Unfallfiirsorge). 
5. Versicherungsprinzip (soziale Versicherungsgesetzgebung). 

Das versicherte Rechtsgut ist die Arbeitskraft der Arbeitnehmer, 
die Gefahr fiir die arbeitenden Klassen, deren Arbeitskraft natiirliche 
Produktionskosten sind, soll durch Versicherung gedeckt werden. 
Nach dem Versicherungsprinzip steht den Versicherten der Versicherer 
gegeniiber, und der planmaBige Betrieb der Versicherung beruht auf 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Notwendigkeit der Versicherung er
gab sich aus der modernen Produktionsweise, welche die zwar politisch 
freien, aber wirtschaftlich gebundenen Arbeiter in eine dauernde 
lebenslangliche Abhangigkeit ohne Aussicht auf Selbstandigkeit 
zwingt. Die Gefahren fiir diese Unselbstandigen sind Krankheit, Un
fall, Invaliditat und Arbeitslosigkeit, und die daraus entstehenden 
Schaden bilden den Gegenstand der Versicherungsgesetze, welche auf 
offentlich rechtlicher Grundlage beruhen. 

Die Grundlage der sozialen Gesetzgebung, der Fiirsorge fiir die 
arbeitenden Klassen in der Rechtsform der Versicherung bildet, wie 
bereits erwahnt, die Kaiserliche Botschaft yom 17. November 1881. 
Es entstanden danach das Krankenversicherungsgesetz yom 
15. Juni 1883, das Unfallversicherungsgesetz yom 6. Juli 1884, 
das AItersversicherungs- und InvaIidenversicherungsgesetz 
yom 22. Juni 1889: Diese Einzelgesetze sind spater in der Reichs
versicherungsordnung yom 19. Juli 1911 zusammengefaBt und 
noch durch das am 1. Januar 1913 in Kraft getretene Versicherungs-
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gesetz fur Angestellte yom 20. Dezember 1911 erganzt worden. 
In den Inflationsjahren 1922/23 drohte die soziale Versicherung zu
sammenzubrechen trotz mancherlei eingefiihrter SparmaBnahmen, mit 
der Stabilisierung der Wahrung, yom 1. Januar 1924 an begann aber 
der Wiederaufstieg, und eine Reihe neuer Gesetze und Verordnungen 
hat die Versicherung weiter ausgebaut. Dadurch war aber mit der Zeit 
eine so groBe Unubersichtlichkeit entstanden, daB eine Neufassung der 
samtlichen Sozialversicherungsgesetze notwendig wurde, und diese ist 
dann auch durch Bekanntmachung yom 15. Dezember 19241) erfolgt. 
Das soziale Schutzrecht, die Arbeiterfiirsorgegesetze sind ein Produkt 
der neueren Zeit und daher auch in die neue RV. aufgenommen. 

Die Trager der Reichsversicherung sind fUr die Krankenversicherung 
die Krankenkassen, fur die Unfallversicherung die Berufsgenossen
schaften, fiir die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung die 
Versicherungsanstalten und Sonderanstalten und fUr die An
gestelltenversicherung die Reichsversicherungsanstalt fur An
gestellte in Berlin. 

Offentliche Versicherungsbehorden sind 1. die Versicherungs
amter fur den Bezirk einer unteren Verwaltungsbehorde, 2. die Ober
versicherungsamter fiir den Bezirk einer oberen Verwaltungs
behorde und 3. das Reichsversicherungsamt, an dessen Stelle in 
Bayern, Sachsen, Wiirttemberg und Baden die Landesversicherungs
amter treten. Die Versicherungsamter sind Aufsichtsbehorde fUr die 
Krankenkassen, sie nehmen die Geschafte der Reichsversicherung wahr 
und bilden Spruchausschusse fur die Sachen des Spruchverfahrens und 
einen BeschluBausschuB fiir die Sachen des BeschluBverfahrens. Sie 
bestehen aus dem Leiter als Vorsitzenden und mindestens 12 Beisitzern, 
die je zur Halfte aus Arbeitgebern und Versicherten entnommen werden. 
Die Oberversicherungsamter nehmen die Geschafte der Reichsver
sicherung als hohere Spruch-, BeschluB- und Aufsichtsbehorde wahr. 
Sie bestehen aus einem Direktor und 40 Beisitzern, die je zur Halfte 
aus Arbeitgebern und Versicherten erwahlt werden. Das Reichsver
sicherungsamt in Berlin ninlmt die Geschafte der Reichsversicherung 
als oberste Spruch-, BeschluB- und Aufsichtsbehorde wahr. Seine Ent
scheidungen sind endgultig, soweit das Gesetz nicht anderes vor
schreibt. Es besteht aus einem Prasidenten sowie standigen und nicht
standigen Mitgliedern. Die standigen Mitglieder werden yom Reichs
prasidenten auf Vorschlag des Reichsrats ernannt. Von den 32 nicht
standigen Mitgliedern werden ebenfalls 8 yom Reichsrat und je 12 als 
Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten gewahlt. 

Vber den heutigen Umfang der Sozialfursorge im Vergleich mit der 
Vorkriegszeit gibt folgendes Zahlenmaterial in abgerundeten Zahlen 
AufschluB2). 

1) Neufassung der Reichsversicherungsordnung durch Gesetz yom 
14. Juli 1925 und durch Gesetz Zur Abanderung der Reichsversicherungs
ordnung und des AngesteUtenversicherungsgesetzes vom 25. Juni 1926. 

lI) V gl. Denkschrift der Reichsregierung iiber die Sozialversicherung 
1924/1925. 
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Vemcherungszwelg 

A. Zahl der Versicherten. 
Krankenversicherung1) • • 14000000 19000000 
Unfallversicherung . . . . 24600000 24000000 
Invalidenversicherung. . . 18000000 17000000 
Angestelltenversicherung . I 685100 2000000 
Knappschaftsversicherung • 1500000 780000 
Erwerbslosenfiirsorge 15000000 

B. Beitragseinnahmen. 

Ende 1925 

19000000 
24000000 
17000000 
2200000 

716000 
15000000 

Krankenversicherung 
Unfallversicherung . 
Invalidenversicherung 
Angestelltenversicherung . 
Knappschaftsversicherung . 

520000000 961000000 1100000000 
228000000 150400000 191000000 
290000000 360000000 525000000 
138000000 125600000 175000000 
80000000 148000000 149400000 

1256000000 1745000000 2140400000 
Erwerbslosenfiirsorge yom l.Juli 24 

bis 30. Juni 25 2 ) • • • • • • • 205000000 

c. Ausgaben fur Leistungen. 
Krankenversicherung . . . 468000000 860000000 900000000 
U nfallversicherung . . . . 176000000 11 7 000 000 162000000 
Invalidenversicherung. . . 205192000 310000000 370000000 
Angestelltenversicherung . 11000000 22509000 55000000 
Knappschaftsversicherung . 44000000 91000000 152900000 

904192000 1400509000 1639900000 
Erwerbslosenfiirsorge yom l.J uli 24 

bis 30. Juni 25 . . . . . . . . 

D. Verwaltungskosten. 
50000000 Krankenversicherung 

Unfallversicherung . 
Invalidenversicherung. . . 
Angestelltenversicherung . 
Knappschaftsversicherung . 

Erwerbslosenfiirsorge yom l.Juli 24 
bis 30. Juni 25. . . . . . . . 

52000000 
24408000 

2928000 
4000000 

133336000 

90000000 
33000000 
30000000 

6135100 
7000000 

166135100 

E. Zahl der Rentenempfanger insgesamt. 

Unfallversicherung . . . . 834897 6800001 
Invalidenversicherung. . . 1 082000 3 100000 
Angestelltenversicherung . 3 65096 
Knappschaftsversicherung . 308076 

1916900 41531721 

F. Zahl der Witwen- und Waisenrentner. 
Unfallversicherung . . . . 49231 110000 
Invalidenversicherung. . . 52000 1 500000 
Angestelltenversicherung . 3 40451 
Knappschaftsversicherung . 195787 

1012 41 1846238 

1) Einschliel3lich knappschaftliche Krankenversicherung. 

214200000 

100000000 
30000000 
45000000 
10000000 

8000000 
193000000 

35400000 

720000 
3400000 

77133 
359483 

4556616 

120000 
15000000 

64309 
206995 

1891304 

2) Rund 3 vH der Beitragseinnahmen erhalten die Krankenkassen aIs 
Vergiitung fiir den Beitragseinzug. 
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Vers!cherungszwe!g Ende 1913 Ende 1924 I Ende 1926 

G. Reichszuschiisse. 

Invalidenversicherung 
a) bar .......... . 57000000 106000000 155000000 
b) fiir Beitragseinzug und Ren· 

tenauszahlung durch die 
Reichspost . . . . . . . . 13400000 15810000 

Erwerbslosenfiirsorge . . . . . '-+_~~"l'.-ru;:n\--il~7~0:-i0~0~~07:0i:-00~~1~2~07:0TOO;;.0~0~0 
570000001 2894000001 290810000 

Nach diesen Zahlen hat in der Krankenversicherung die Zahl der 
Versicherten um rund 5 Millionen zugenommen, und die Beitrage haben 
sich fast verdoppelt. Die Zunahme der Versicherten ist im wesentlichen 
auf die Umschichtung der Bevolkerung in und nach dem Kriege zuriick· 
zufiihren, die Industrialisierung und Proletarisierung weiter Schichten 
muBte den Kreis der versicherten Arbeitnehmer erheblich ausdehnen. 
Ihr besonderes Geprage erhalten die Krankenkassenjahre 1924/25 von 
der Ungu1l8t des Arbeitsmarktes, von der Einschrankung und Still· 
legung von Betrieben, von der Erwerbslosigkeit und Kurzarbeit. Es 
ist eine soziale und wirtschaftliche Wetterregel: geht die Beschaftigungs. 
ziffer zuriick, dann steigt die Krankenziffer, sinkt das Lohnkonto, dann 
geht das Versicherungskonto in die Rohe. Den Beweis hierfiir liefern 
die Betriebskrankenkassen, bei ihnen ist der durchschnittliche Jahres· 
beitrag um 40 v R hoher aIs bei den allgemeinen Ortskrankenkassen 
und fast dreimal so hoch aIs bei den Landkrankenkassen. 

In der Unfallversicherung herrschen zum Teil andere Entwicklungs. 
gesetze. Der Aufwand fiir Leistungen und Verwaltung von i1l8gesamt 
228 Mill. M. im Jahre 1913 fiel im Jahre 1924 auf 155 und im Jahre 
1925 auf 192 Mill. M. zuriick. 1m Verhaltnis zur Zahl der Versicherten 
geht die Unfallziffer standig zuriick, bei den Unfallen mit schweren 
und dauernden Schaden rascher als bei den Unfiillen mit leichten oder 
voriibergehenden Folgen. Mit dem Rentenniveau sinkt die Unfallast. 
Diesem hemmenden Gesetz steht ein treibendes gegeniiber. Fiir die 
Entschiidigung ist der Verdienst im letzten Jahre vor dem Unfall maB· 
gebend. Lohnerhohungen heben daher das Rentenniveau und mit ihm 
die Unfallast. Die Inflationsgesetze hatten den wirklichen Verdienst 
nicht beriicksichtigt und driickten daher stark auf die Rentenhohe, so 
daB die Unfallast 1924 kaum zwei Drittel der Last des Jahres 1913 be· 
trug. Mit der Aufhebung der Inflationsgesetze muBte die Unfallast 
1925 sprunghaft steigen und wird sich kiinftig wieder nach der Rohe 
der Lohne richten. Von 1926 an miissen sich aber die neuen Sach· 
leistungen, verstarkter UnfalIschutz, verbesserte Heilbehandlung, Be
rufsfiirsorge usw., mildernd bemerkbar machen, wenn die Trager der 
Unfallversicherung die neuen Befugnisse, die ihnen das Gesetz auf die· 
sem Gebiete gibt, ausnutzen. 

Die Invalidenversicherung hat etwa 17 Millionen und die Angestell. 
tenversicherung 2 Millionen Versicherte, beide zusammen soviel wie 

Janssen, Bau!ngenleur. 2. Auf!. 6 
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die Krankenversicherung. Zur Zeit versorgt die Invalidenversicherung 
3,4 Millionen Invaliden, Witwen und Waisen gegen 1,08 Millionen im 
Jahre 1913. Die Zahl der Rentenempfanger hat sich, insbesondere in
folge der Aufnahme der Witwen und Waisen von Kriegsteilnehmern 
innerhalb 12 Jahren fast verdreifacht. Mit der zeitlichen Entfernung 
yom Kriegsende wird die Zahl der Witwen- und Waisenrenten allmahlich 
sinken, die Zahl der Invalidenrentner wird aber steigen. Die Zahl der 
neuen Invalidenrenten ubertrifft die der weggefallenen zur Zeit um 
140000-150000 im Jahre, der Grund liegt hauptsachlich in dem 
fruheren Eintritt der Invaliditat, aber auch in der allgemeinen Ver
schlechterung des Arbeitsmarktes, von der vor allem altere Leute 
nachhaltig betroffen werden. 

Fur den Bergmann, der den gefahrlichsten und aufreibensten Beruf 
hat, wird die allgemeine Invalidenversicherung durch die knappschaft
liche Pensionsversicherung erganzt. Infolge des Daniederliegens des 
Bergbaues nach dem Kriege waren in ihm 200000 Arbeiter weniger 
ala fruher beschaftigt, daher hatte die Zahl der Pensionsempfanger, 
die ohne form lichen Nachweis der Berufsunfahigkeit nur die zeit
lichen Voraussetzungen fUr den Erwerb der Pensionen erfullt hatten, 
eine Hohe erreicht, die wohl aIle Annahmen bei der Entstehung des 
Gesetzes ubertraf. Fur den Arbeiter, der im Bergbau blieb, wurde der 
Anteil an der Gesamtlast immer groBer. Eine Reform des Knapp
schaftsgesetzes war notwendig und diese ist durch die Novelle yom 
28. Juni 1926 erfolgt. 

Die Leistungen der Sozialversicherung sind Bestandteile der Ent
lohnung der Arbeitnehmer, der soziale Arbeitgeberbeitrag ist als ein 
Teil des Lohnes, der gesamten personellen Unkosten zu bewerten. Die 
Gesamtsumme der sozialen Aufwendungen ist dagegen nicht als rest
lose Belastung der Wirtschaft und der Produktion anzusehen, da ein 
erheblicher Teil, fast die Halfte der Beitrage fur Sozialversicherung 
und Erwerbslosenfursorge, von der Arbeitnehmerschaft aufgebracht wird, 
ebenso wie deren Lohnsteuerabzuge auch nicht unter die steuerliche 
Belastung eines Unternehmens gereehnet werden. 

Der Gesamtaufwand fur die Sozialfursorge hat heute einen ge
waltigen Umfang angenommen, er ist von 1095 Mill. M. im Jahre 1913 
gestiegen auf 1856 Mill. M. im Jahre 1924 und auf 2373 Mill. M. im Jahre 
1925, hat sieh also gegen 1913 mehr als verdoppelt und ist 1925 noch 
urn 27 vH gegen 1924 gestiegen. Bei 19 Millionen Versieherten, d. i. 
fast ein Drittel der ganzen deutschen Bevolkerung, betragt der Auf
wand 1925 rund 2000 Millionen, d. i. 105 M. auf den Versicherten. 
Hiervon kann kaufmannisch gesprochen rund die eine Halfte als eine 
Abschreibung wegen Aimahme und Verlust der Arbeitskraft und die 
andere Halfte als Ansammlung eines Fonds fur Erneuerung und Wieder
herstellung der Arbeitskraft angesehen werden. 

Eine besondere Fursorge ist noch fur die Schwerkriegsbeschadigten 
getroffen. Das Gesetz uber die Beschaftigung Schwerbeschadigter yom 
12. Januar 1923 nebst Verordnung uber die Durchfuhrung des Gesetzes 
yom 13. Februar 1924 bestimmt, daB ein Arbeitgeber, der uber 20 bis 



Soziale Fiirsorge. 83 

einschI. 50 Arbeitsplatze verfiigt, wenigstens einen Schwerbeschadigten, 
und wenn er iiber mehr Arbeitsplatze verfiigt, auf je 50 weitere Arbeits
platze wenigstens einen weiteren Schwerbeschadigten beschaftigen muB. 
Ein VberschuB von 20 wird dabei voHen 50 gleich gerechnet. Diese 
Bestimmung bezieht sich nach dem Gesetz vom 8. Juli 1926 nicht nur 
auf NeueinsteHungen, sondern jeder Arbeitgeber muB ohne Riicksicht 
auf das Betriebsbediirfnis einen Schwerbeschadigten einsteHen, wenn 
er iiberhaupt mehr als 20 Arbeitsplatze besetzt hat. 

a) Krankenversicherung. 
Die Krankenversicherung, zweites Buch der Reichsversicherungs

ordnung, will der Notlage vorbeugen, in die im FaHe voriibergehender 
Krankheit und einer dadurch bedingten Arbeitsunfahigkeit der auf 
seinen Lohn angewiesene Arbeiter oder AngesteHte und seine Familie 
geraten konnen. Versicherungspflichtig sind erstens ohne Riicksicht 
auf die Hohe des Entgelts und des Alters aHe Personen in niederer ab
hangiger SteHung, also Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Dienstboten, 
Lehrlinge, und zweitens Gehilfen, Hausgewerbetreibende und Per
sonen in gehobener SteHung, deren Jahresarbeitsverdienst oder jahr
liches Einkommen nach der Verordnung vom 10. Januar 1925 2700 M. 
nicht iibersteigt. Zum freiwilligen Beitritt zur Krankenversicherung 
sind berechtigt Versicherungsfreie sowie unentgeltlich beschaftigte 
J!-"amilienangehorige und Kleinunternehmer, die hochstens zwei Ver
sicherungspflichtige beschaftigen. 

Die Arten der Krankenkassen sind Orts-, Land-, Betriebs-, 
Inn ungs - und Kna ppschaftskrankenkassen sowie fr e i e Kassen. 
Die aHgemeinen Ortskrankenkassen und die Landkrankenkassen sind 
Normalkassen, die im allgemeinen bestehen miissen. Die iibrigen Kassen 
sind gesetzlich nicht notwendig, sondern nur zulassig. Allgemeine 
Ortskrankenkassen werden fiir ortliche Bezirke bei Vorhandensein 
von mindestens 1000 Versicherungspflichtigen errichtet. In ihnen sind 
die gewerblich Beschaftigten allgemein aufzunehmen. Landkranken
kassen werden fiir die Versicherung der in der Landwirtschaft Be
schaftigten, der Dienstboten, der im Wandergewerbe Beschaftigten und 
der Hausgewerbetreibenden oder Heimarbeiter ebenfalls innerhalb des 
Bezirks eines Versicherungsamts durch GemeindebeschluB errichtet, 
wenn mindestens 1000 Versicherungspflichtige vorhanden sind. So
bald der Mitgliederbestand einer dieser beiden Kassen weniger als 1000 
betragt, konnen Orts- und Landkrankenkassen vereinigt werden. Be
trie bskrankenkassen sind fiir die Versicherung der in einem Be
triebe (auch Baubetriebe, abernicht fUr einen einzelnen Bau) beschaftig
ten Personen bestimmt. Die Errichtung einer gemeinsamen Betriebs
krankenkasse fiir mehrere Betriebe des gleichen Unternehmens ist zu
lassig. Voraussetzung fiir die Errichtung solcher Kassen ist ein Be
stand von mindestens 150 Versicherungspflichtigen (in landwirtschaft
lichen Betrieben mindestens 50) und die Zustimmung des Betriebs
rates. AuBerdem wird verlangt, daB die Allgemeine Orts- bzw. Land
krankenkasse des Bezirks nicht gefahrdet wird, d. h., daB die Zahl der 

6* 
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Mitglieder, die ihnen bei Zulassung anderer Kassen verbleiben wiirde, 
nicht unter 250 sinkt, und daB die Leistungsfahigkeit, welche denen 
der maBgebenden Orts- oder Landkrankenkassen mindestens gleich
wertig sein muB, gesichert ist. Betriebskrankenkassen bedurfen der 
Genehmigung des Oberversicherungsamtes, sie konnen wieder ge
schlossen werden, wenn sie dauemd weniger als'150 Mitglieder haben. 

Eine freie Innung oder Zwangsinnung kann fUr die ihr angehorigen 
Betriebe ihrer Mitglieder eine Innungskrankenkasse errichten. In 
diese Kasse sind die in diesen Betrieben beschaftigten Versicherungs
pflichtigen aufzunehmen, sofem sie nicht einer Normalkasse angehoren 
mussen. Die Bedingungen fUr die Errichtung dieser Kassen sind die 
gleichen wie bei den Betriebskrankenkassen. Mehrere Innungskranken
kassen im Bezirk desselben Versicherungsamtes konnen vereinigt 
werden. 

Infolge Errichtung des Reichsknappschaftsvereins durch das 
Reichsknappschaftsgesetz vom 23. Juni 1923 ist die Krankenver
sicherung der Personen, die in den der Aufsicht der Bergbehorde unter
stellten Bergwerken, Aufbereitungsanstalten, Salinen, Huttenwerken 
und sonstigen gewerblichen Anlagen beschliftigt sind, von den friiheren 
knappschaftlichen Krankenkassen auf den Reichsknappschaftsverein 
ubergegangen und wird in dessen Auftrage durch die Bezirksknapp
schaftsvereine gewahrt. 

Die Organe dieser gesetzlichen Krankenkassen sind Vorstand und 
AusschuG. In beiden Organen stehen entsprechend der Beitragsleistung 
zwei Drittel der Stimmen den Versicherten zu, wahrend ein Drittel auf 
die Arbeitgeber entfallt. Der AusschuB wird von den Kassenmit
gliedern nach der Verhii.ltniswahl gewahlt, ebenso der Vorstand von 
dem AusschuB. Bei den Betriebskrankenkassen werden nur die Ver
treter der Versicherten fUr beide Organe gewahlt, die Stimmen der 
Arbeitgeber werden durch den Untemehmer wahrgenommen, der 
auch den Vorsitz im Vorstand und AusschuB fiihrt. Bei den Innungs
krankenkassen hestellt die Innung den Vorsitzenden des Vorstandes 
und seinen Stellvertreter aua den Vorstandsmitgliedem. 

FUr jede Krankenkasse muB eine Satzung errichtet werden, die den 
Bezirk der Kasse und den Kreis ihrer Mitglieder angeben und hesonders 
vorgeschriehene Bestimmungen enthalten muG. Die Satzung darf nichts 
hestimmen, was gesetzlichen Vorschriften zuwiderlauft oder nicht im 
Zwecke der Kasse liegt. Sie hedarf der Genehmigung des Oberversiche
rungsamtes, ehenso ihre Anderung. Die Kassenorgane unterstehen der 
Aufsicht des Versicherungsamtes, das darauf zu achten hat, daB Gesetz 
und Satzung hefolgt werden. 

Freie Kassen oder Ersatzkassen sind hestimmte, leistungs
fahige, in Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit umgewandelte 
eingeschriehene Hilfskassen, die gewissen gesetzlichen Anforderungen 
geniigen. Die Errichtung neuer Ersatzkassen ist ausgeschlossen. Sinkt 
der Mitgliederstand unter die Mindestzahl 1000 (ausnahmsweise 250) 
ohne Aussicht auf Zuwachs, so kann die Ersatzkasse auf hehordliche 
Anordnung geschlossen werden. Die Satzung muB hinsichtlich der Auf-
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nahme von Mitgliedern, del' Leistungen, del' Beendigung del' Mitglied
schaft und del' inneren Organisation bestimmten gesetzIichen Vor
schriften entsprechen. Sie haben den Mitgliedern mindestens die Regel
leistungen del' zustandigen Krankenkassen zu gewahren. Die Mitglieder 
sind nicht mehr gleichzeitig Mitglieder del' Normalkrankenkassen, sie 
haben daher den Arbeitgeber bei Antritt der Beschaftigung eine Be
scheinigung iiber ihre Zugehorigkeit zur Ersatzkasse vorzulegen. Die 
Ersatzkasse hat Anspruch auf den volIen Beitragsteil, den der Arbeit
geber an die Krankenkasse abzufiihren hatte, bei der der Versicherte 
ohne die Mitgliedschaft bei der Ersatzkasse versichert sein wiirde. Der 
Arbeitgeber hat den Beitragsteil unmittelbar an den Versicherten bei der 
Lohn- oder Gehaltszahlung abzuliefern. MaBgebend bei Erstattung des 
Arbeitgeberdrittels ist der Grundlohn der sonst zustandigen Kranken
kasse. 

Die Arbeitgeber haben jeden von ihnen beschaftigten Versicherungs
pflichtigen binnen 3 Tagen nach Beginn der Beschaftigung anzumelden 
und aIle Angaben zu machen, die durch die Satzung zur Berechnung 
der Beitrage gefordert werden. Anderungen in den Lohn- oder Gehalts
verhaltnissen muB del' Arbeitgeber binnen 3 Tagen anmelden und ebenso 
hat auch die Abmeldung innerhalb dreier Tage nach Beendigung del' 
Beschaftigung zu erfolgen. Der Arbeitgeber ist auch verpflichtet, iiber 
aIle Tatsachen, die eine Meldung zu enthalten hat, der Krankenkasse· 
Auskunft zu geben, Lohnlisten und Geschaftsbiicher vorzulegen. Ebenso 
sind die Versicherten verpflichtet, iiber ihren Personenstand sowie iiber 
Art und Dauer ihrer Beschaftigung und ihren Arbeitsverdienst Aus
kunft zu geben. Zur ErfiilIung dieser Verpflichtung konnen Arbeitgeber 
und Versicherte yom Versicherungsamt durch Geldstrafen bis zu 1000 M. 
angehalten werden. 

Die Beitrage werden in Hundertsteln des Grundlohnes so bemessen, 
daB sie mit anderen Einnahmen die Ausgaben decken. Jeder Beschaf
tigte wird seinem taglichen oder monatlichen Arbeitsverdienst nach 
einem bestimmten Grundlohn zugeteilt. Der Grundlohn selbst wird 
bemessen: 

a) nach Lohnstufen, indem jeder Versicherte seiner Lohnhohe nach 
einer bestimmten Lohnstufe zugeteilt wird und der Durchschnitt der 
Lohnstufe den Grundlohn bildet; 

b) nach dem wirklichen Arbeitsverdienst, indem das auf den Tag 
treffende Entgelt jedes Versicherten gleichzeitig auch seinen Grundlohn 
bildet; 

c) nach den Klassen derjenigen Versicherten, fiir welche die Kasse 
errichtet ist, indem der Versicherte einer bestimmten Berufsklasse zu
geteilt wird und der Grundlohn jeweils das durchschnittliche Tagesent
gelt diesel' Berufsklassen ist. 

Die Berechnung des Grundlohnes wird in der Weise vorgenommen, 
daB das fiir die W Dche :verdiente Entgelt durch 7, das fiir den Monat 
verdiente Entgelt durch 30 und das fiir das Jahr verdiente Entgelt durch 
360 geteiIt wird. 
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Rei Errichtung der Kassen diirfen hohere Reitrage als 71/ 2 vR des 
Grundlohnes nicht erhoben werden, dariiber hinaus konnen die Rei
trage nur durch iibereinstimmenden BeschluB der Arbeitgeber und Ver
sicherten im AusschuB zur Deckung der Regelleistungen bis auf 10 vR 
des Grundlohnes erhoht werden. Reichen sie auch dann zur Deckung 
der Regelleistungen nicht aus, so hat bei Orts- und Landkrankenkassen 
der Gemeindeverband, bei Retriebskrankenkassen der Unternehmer 
und bei Innungskrankenkassen die Innung Zuschiisse zu gewahren. 

Die Versicherungspflichtigen haben zwei Drittel, ihre Arbeitgeber 
ein Drittel der Beitrage zu entrichten. Bei Innungskrankenkassen kann 
eine Ralftelung der Beitrage beschlossen werden, sonst aber nicht. 
Rei Arbeitsunfahigkeit sind fiir die Dauer der Krankenhilfe keine Rei
trage zu leisten. Zahlungspflichtig ist bei Beitragen fiir versicherungs
pflichtige Personen der Arbeitgeber. Dieser kann seinen Beschaftigten 
zwei Drittel der Beitrage yom Lohn oder Gehalt abziehen. Sind diese 
Abziige unterblieben, so diirfen sie nur bei der Lohnzahlung fiir die 
nachste Lohnzeit nachgeholt werden, wenn nicht die Beitrage ohne Ver
schulden des Arbeitgebers verspatet entrichtet worden sind. Arbeit
geber, die mit der Zahlung der Beitrage fiir die angemeldeten Beschaf
tigten und Rausgewerbetreibenden langer ala eine Woche von der Zah
lungsaufforderung ab in Verzug sind, konnen mit einem Zuschlag zu den 
Beitragen in Rohe der ortsiiblichen Verzugszinsen belegt werden. 

Streitigkeiten iiber Art und Rohe des Lohnabzuges zwischen Arbeit
gebern und Versicherten entscheidet das Versicherungsamt (BeschluB
ausschuB) endgiiltig. Streit iiber die Verpflichtung, Beitrage zu leisten, 
ein- oder zuriickzuzahlen, soweit er zwischen einer Krankenkasse einer
seits und einem.Arbeitgeber oder Versicherten andererseits entsteht, 
entscheidet ebenfalls das Versicherungsamt und auf Beschwerde das 
Oberversicherungsamt endgiiltig. 

Die Leistungen der Krankenkassen erstrecken sich auf Krankenhilfe, 
Familienhilfe, Sterbegeld und Wochenhilfe. Zu unterscheiden ist dabei 
zwischen Regel- (MuB-) und zwischen Mehr- (Kann-) Leistungen, welche 
den Kassen anheimgegeben sind. Die Krankenhilfe besteht in Kranken
pflege und in Krankengeld und endet spatestens mit Ablauf der 26. Woche 
nach Beginn der Krankheit. Die Krankenpflege besteht in der Ge
wahrung von arztlicher Behandlung, Versorgung mit Arzneimitteln 
usw. Je nachdem, ob die Kasse die Behandlung durch bestimmte, von 
ihr angestellte Arzte besorgt oder den Erkrankten die Wahl unter allen 
Arzten des Kassenbezirks frei laBt, unterscheidet man die Form der 
Kassenarzte oder die der freien Arztewahl. Die Wahl der einen oder 
anderen Form bleibt der einzelnen Kasse iiberlassen. Das Krankengeld 
wird bei Arbeitsunfahigkeit yom vierten Krankheitstage (Karenzzeit) 
an gezahlt, die gesetzliche Hohe betragt die Halfte des Grundlohnes. 
An Stelle der Krankenpflege und des Krankengeldes kann auch Ver
pflegung in einem Krankenhaus sowie an einem Kurort gewahrt wer
den. Unter Familienhilfe wird die Gewahrung von Kassenleistungen an 
Angehorige der Versicherten verstanden, sie stellt nur eine Mehr- und 
nicht eine Pflichtleistung der Kassen dar, und ein Rechtsanspruch besteht 
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nur dann, wenn die Familienhilfe in der Satzung als Kassenleistung 
vorgesehen ist. Die Hinterbliebenen eines jeden Kassenmitgliedes haben 
Anspruch auf Sterbegeld, aus der Familienhilfe darf das Sterbegeld nur 
beim Tode eines Ehegatten oder eines Kindes des Versicherten gewahrt 
werden. Das Sterbegeld an Hinterbliebene betragt bei Regelleistungen 
mindestens das Zwanzigfache des Grundlohnes und kann bei Mehr
leistungen durch die Satzung bis zum Vierzigfachen des Grundlohnes er
bOht werden. In der Familienhilfe betragt das Sterbegeld fiir Ehegatten 
bis zu 2/3 und fiir ein Kind bis zu l/a des Mitgliedersterbegeldes. 

Die Wochenfiirsorge ist seit 1. April 1924 zu einer 6ffentlichen 
Fiirsorgeaufgabe gemacht, die von den Landes- bzw. Bezirksfiirsorge
beh6rden zu erfiillen ist. In den Bereich der Krankenversicherung ge
bOren daher nur noch die Wochenhilfe und Familienwochenhilfe. 

b) Invaliden- und Hinterbliebenen versicherung. 
Die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, viertes Buch der 

Reichsversicherungsordnung, verfolgt nachstehende Zwecke. Es solI 

1. den iiber 65 Jahre alten oder den infolge von Krankheit oder an
deren Gebrechen dauernd invaliden Versicherten eine Invalidenrente, 

2. den Hinterbliebenen eine Witwen- und Waisenrente gesichert 
werden. 

Sie ist gleich den anderen Zweigen der sozialen Versicherung eine 
Zwangsversicherung und an die Ausiibung einer bestimmten Tatigkeit 
gegen Entgelt gekniipft. Der Eintritt in die Versicherung ist an kein 
bestimmtes Lebensalter gebunden, die Untergrenze von 16 Jahren iRt 
fortgefallen, und die Versicherungspflicht wird auch nicht durch die 
Vollendung des 65. Lebensjahres ausgeschlossen, wenn eine versiche
rungspflichtige BescMftigung ausgeiibt wird. 

Versicherungspflichtig sind Arbeiter, Gesellen, Hausgehilfen, Lehr
linge, Dienstboten, Hausgewerbetreibende, die Schiffsbesatzung deut
scher Seefahrzeuge und die Besatzung von Fahrzeugen der Binnen
schiffahrt, soweit sie nicht in gehobener Stellung nach dem Angestellten
versicherungsgesetz versicherungspflichtig sind. Die Reichsregierung 
kann mit Zustimmung des Reichsrats verfiigen, daB die Versicherungs
pflicht auch auf solche Gewerbetreibende oder sonstige Betriebs
unternehmer ausgedehnt wird, welche in der Regel keinen oder h6chstens 
einen Versicherungspflichtigen bescMftigen. Freiwillig der Versiche
rung beitreten k6nnen bis zu einem Lebensalter von 40 Jahren Ge
werbetreibende und andere Betriebsunternehmer, die in ihren Betrieben 
regelmaBig keine oder bOchstens zwei Versicherungspflichtige bescMf
tigen, sowie Personen, die nur gegen freien Unterhalt oder in voriiber
gehenden Dienstleistungen beschaftigt sind. Versicherungsfrei sind 
kraft Gesetzes Beamte des Reiches, eines Landes, eines Gemeinde
verbandes, einer Gemeinde oder eines Versicherungstragers sowie Lehrer 
und Erzieher an 6ffentlichen Schulen, wenn ihnen Anwartschaft auf 
Ruhegehalt im Mindestbetrag der Invalidenrente nach den Satzen der 
niedrigsten Lohnklasse sowie auf Witwen- und Waisenrente nach den 
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Satzen der gleichen Lohnklasse gewahrleistet ist oder solange sie ledig
lich fUr ihren Beruf ausgebildet werden. Versicherungsfrei ist auch, wer 
invalide ist oder eine reichsgesetzliche Invaliden- oder Hinterbliebenen
rente bezieht. Auf Antrag konnen auch befreit werden, wer wahrend oder 
nach der Zeit des Hochschulunterrichts zur Ausbildung fiir seinen 
kfinftigen Beruf oder in einer Stellung beschaftigt ist, die den "Obergang 
zu einer der Hochschulbildung entsprechenden versicherungsfreien Be
schaftigung bildet. "Ober den Antrag entscheidet das Versicherungsamt 
und auf Beschwerde das Oberversicherungsamt endgiiltig. 

Trager der Versicherung sind die Landesversicherungsanstalten 
und die zugelassenen sog. Kasseneinrichtungen, die fiir die Invaliden
versicherung der Arbeiter in Betrieben des Reichs, eines Staates oder 
eines Kommunalverbandes gegriindet worden sind. Es sind dies ffir die 
Reichseisenbahnverwaltung die Arbeiterpensionskassen in PreuBen
Hessen, Bayern, Baden, Sachsen, fUr Bergwerksbetriebe die Knapp
schaftspensionskassen und ffir Seefahrer die Kasse der Seeberufs
genossenschaft. Der Betrieb der 29 Landesversicherungsanstalten, die 
fiber ganz Deutschland verteilt sind, wird durch eine Satzung geregelt. 
Die Organe sind der Vorstand und der AusschuB. Der AusschuB besteht 
je zur Halfte aus Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten, ins
gesamt mindestens 10 Mitglieder. Dem Vorstand gehoren vom Staate 
oder der Provinz ernannte Beamte und auBerdem Vertreter der Arbeit
geber und der Versicherten als nicht beamtete Mitglieder an, die vom 
AusschuB gewahlt werden. 

Die Mittel fiir die Gewahrung der Leistungen werden durch Beitrage 
der Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der freiwillig Versicherten auf
gebracht. AuBerdem leistet das Reich einen Beitrag zu jeder Rente. 
Zum Zweck der Bemessung der Beitrage und der Renten sind fiir die 
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Versicherten Lohnklassen ge
bildet. N ach dem Gesetz 
vom 28. Juli 1925 gibt es 
jetzt nebenstehende sechs 
Lohn- und Beitragsklassen: 

FUr die Zuteilung zu den 
Lohnklassen ist der tatsach
lich in der Woche ge
zahlte Lohn maBgebend. 
AIs wochentlicher Arbeits-
verdienst gilt: 

bei zehntaglicher Zahlung . 9/13 
bei monatlicher Zahlung . . 5/13 
bei vierteljahrlicher Zahlung 1/13 
bei halbjahrlicher Zahlung . 1/26 
bei jahrlicher Zahlung . . . 1/52 

des gezahlten Entgelts. FUr unstandig Beschaftigte, die weniger aIs eine 
Woche nach der Natur der Arbeit oder im voraus durch den Arbeits
vertrag beschrankt beschaftigt sind, z. B. Waschfrauen, Ausbesserinnen, 
Markthelfer, gilt als wochentlicher Arbeitsverdienst das Vierfache des 
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Ortslohnes, der yom Versicherungsamt festgesetzt wird. Zur Erhebung 
der Beitrage werden Marken verwendet, die bis auf weiteres die Be
zeichnung der Lohnklasse und des Geldwertes enthalten und von einer 
Verkaufsstelle, in der Regel den Postanstalten im Bezirke der Ver
sicherungsanstalt des Beschaftigungsortes, zu erwerben sind. Ungiiltig 
gewordene Marken konnen innerhalb drei Monaten nach Ablauf der 
Giiltigkeitsdauer bei den Verkaufsstellen umgetauscht werden. Die Bei
tragsmarken werden in die Quittungskarte des Versicherten eingeklebt. 
Ausgabestellen fiir die Quittungskarten sind die PolizeibehOrden. 
Beitragspflichtig bei der Pflichtversicherung sind je zur Halite der Ar
beitgeber und der Versicherte, der sich bei der Lohnzahlung die auf ibn 
entfallende Halite abziehen lassen muB. FUr Versicherte, deren wi:ichent
liches Entgelt 6 M. nicht iibersteigt, muB der Arbeitgeber die voUen 
Beitrage entrichten. Die Bestimmung in § 1387 Abs. 2 RVO., daB auch 
fiir Lehrlinge der Arbeitgeber die vollen Beitrage zu entrichten habe, 
ist seit dem 1. Juli 1926 fortgefallen, so daB auch der Lehrling, wenn er 
ein Entgelt von mehr als 6 M. wochentlich erhalt, nach den allgemeinen 
Bestimmungen die Halite der Beitrage zu zahlen hat. Zahlungspflichtig 
ist in der Regel der Arbeitgeber, doch kann auch der Versicherte die 
vollen Beitrage entrichten und nach Entwertung der Marken die Halite 
yom Arbeitgeber erstattet verlangen, der Anspruch muB aber spatestens 
bei der zweitnachsten Lohnzahlung erhoben werden. Sind bei einer Lohn
zahlung Abziige yom Arbeitgeber nicht gemacht, so diirfen sie nur bei 
der nachsten nachgeholt werden. Die Quittungskarte ist zum Ein
kleben und Entwerten der Marken dem Arbeitgeber vorzulegen, der bei 
der Lohnzahlung fUr jede Kalenderwoche, in der die Beschaftigung 
stattgefunden hat, eine Beitragsmarke einzukleben und zu entwerten 
hat. Die Entwertung geschieht in der Weise, daB der letzte Tag des 
Zeitraumes, fiir welchen die Marke gilt, in Ziffern auf der Marke mit 
Tinte oder Farbstift eingetragen wird. Die Beitragswoche beginnt 
bereits am Montag. Derjenige Arbeitgeber, welcher den Versicherten 
zuerst in der Woche beschaftigt, muB die Marken kleben. Die Quittungs
karte darf wider den Willen des Versicherten nicht zuriickgehalten 
werden, dem Arbeitgeber steht ein Zuriickbehaltungsrecht unter keinen 
Umstanden zu. Die Quittungskarte solI binnen zwei Jahren nach dem 
Tage der Ausstellung umgetauscht werden, bei dem Umtausch erhiilt 
der Versicherte eine Aufrechnungsbescheinigung. Streitigkeiten bei der 
Beitragsleistung entscheidet das Versicherungsamt und auf Beschwerde 
endgiiltig das Oberversicherungsamt. 

Leistungsgriinde sind Invaliditat und der Tod des Versicherten. 
Dementsprechend werden Invalidenrenten und Hinterbliebenenrenten 
gewahrt. Die Altersrenten haben zu bestehen aufgehi:irt, sie sind in allen 
Teilen mit der Invalidenrente verschmolzen, indem jeder iiber 65 Jahre 
alte Versicherte Invalidenrente erhalt, gleichviel ob er Invalide ist oder 
nicht. Anwartschaft auf die Leistungen tritt ein nach einer bestimmten 
Anzahl von Beitragswochen, die Wartezeit dauert, wenn auf Grund der 
Versicherungspflicht mindestens 100 Beitrage geleistet sind, 200 sonst 
500 Beitragswochen. Zur Erhaltung der Anwartschaft miissen in zwei 
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Jahren mindestens 20 Beitrage entrichtet worden sein. Die Invaliden
rente besteht aus einem Grundbetrag fiir aIle Lohnklassen von 120 M. 
und einem ReichszuschuB von 48 M. jahrlich, zu welchen noch ein 
Steigerungszuschlag von 10 vH der Beitrage kommt, die fiir die Zeit 
seit dem 1. Januar 1924 entrichtet worden sind. Der KinderzuschuB 
betragt fiir jedes Kind unter 18 Jahren 36 M. jahrlich. Die Witwenrente 
setzt sich zusammen aus 6/10 der aus Grund- und Steigerungsbetrag 
errechneten Invalidenrente und dem ReichszuschuB von 48 M. Die 
Waisenrente setzt sich fUr jede Waise unter 18 Jahren zusammen aus 
5/10 der aus Grund- und Steigerungsbetrag errechneten Invalidenrente 
und dem ReichszuschuB von 24 M. jahrlich. 

Zur Abwendung drohender oder zur Beseitigung eingetretener In
validitat eines Versicherten oder einer Witwe kann ohne Riicksicht auf 
die Zahl der Beitragsmarken ein Heilverfahren eingeleitet werden, das 
insbesondere in der Unterbringung des Erkrankten in einem Kranken
haus oder Genesungsheim bestehen kann. 

c) Unfallversicherung. 
Die Unfallversicherung hat ihren Ausgang genommen von der privat

rechtlichen Haftpflicht der Unternehmer fUr Unfalle im Betriebe. Diese 
hatte zur Voraussetzung ein Verschulden des Unternehmers oder seiner 
Betriebsleiter. Der Schuldnachweis wurde zunachst mit Ausnahme 
hOherer Gewalt durch das Reichshaftpflichtgesetz yom 7. Januar 1871 
beseitigt. Sodann wurde der Haftpflichtgedanke verbunden mit de m 
Versicherungsprinzip, und es entstand das Unfallversicherungsgesetz, 
mit welchem das Privatrecht ersetzt wurde durch 6ffentliches Recht. 
Die Unfallversicherung ersetzt also die fruhere privatrechtliche Haftung 
und ist eigentlich keine Arbeiter-, sondern eine Unternehmerversicherung 
gegen die Unkosten, die sich fur die Unternehmer durch Unfane im 
Betriebe ergeben. Sie verfolgt einen doppelten Zweck: Entschadigung der 
Unfalle und Verhutung von Unfiillen. DemgemaB ist die Versicherung 
an die Beschiiftigung in bestimmten Betrieben geknupft und die Ver
sicherung der gewerblichen, der landwirtschaftlichen und der See
schiffahrtsbetriebe besonders geregelt. Die Unfallversicherung ist eine 
Zwangsversicherung, aber mit weitgehender Freiheit in der Durch
fiihrung der Gesetze, 3. Buch RVO. mit Erganzungen durch Gesetz 
yom 14. Juli 1925. 

Die Unfallversicherung begrenzt die Anspruche des Geschiidigten 
unter Festsetzung bestimmter, leicht durchfuhrbarer Entschadigungsan
spruche und bietet dem einzelnen Unternehmer versicherter Betriebe 
den Vorteil der Beschrankung der eigenen privatrechtlichen Haftung. 
Der Unternehmer und seine Angestellten haften den Versicherten und 
Hinterbliebenen fur Schadenersatz aus Betriebsunfallen nur noch dann, 
wenn strafgerichtlich festgestellt ist, daB sie den Unfall vorsatzlich 
herbeigefUhrt haben, und diese Haftung beschrankt sich auf den Betrag, 
um den die Verbindlichkeit die Entschiidigung aus der Unfallversiche
rung ubersteigt. FUr den Aufwand der Gemeinden, Kranken-, Sterbe
kassen usw. infolge des Unfalls bleiben Unternehmer versicherter Be-
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triebe und ihre Angestellten haftbar, wenn strafrechtlich festgestellt ist, 
daB sie den Unfall vorsii.tzlich oder fahrlassig mit AuBerachtlassung der 
Aufmerksamkeit herbeigefiihrt haben, zu der sie vermoge ihres Amtes, 
Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet sind. Den Berufsgenossen
schaften ist der Ersatzanspruch unter der gleichen Voraussetzung ohne 
strafgerichtliche Feststellung gegeben. 

Der gewerblichen Unfallversicherung unterliegen aIle gewerblichen 
Betriebe, der gesamte Betrieb der Eisenbahnen und der Post- und Tele
graphenverwaltungen sowie die Betriebe der Marine- und Reeres
verwaltungen und der Binnenschiffahrtsbetrieb. Nicht versichert sind 
im Bereiche der UnfaHversicherung hauptsachlich nur die kaufmannische 
und Bureautatigkeit. Der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
unterliegen die landwirtschaftlichen Betriebe sowie die Gartnerei, die 
Park- und Gartenpflege und der Friedhofsbetrieb. Der Seeunfall
versicherung ist im wesentlichen die Seeschiffahrt und die Seefischerei 
unterstellt (6. Buch, 4. Abschn. RVO.). 

Zwangsversichert sind aHe in den Betrieben beschaftigten Arbeiter, 
Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Betriebsbeamte ohne Riicksicht auf 
ihren Jahresverdienst. Kraft Gesetzes konnen sich ferner Betriebs
unternehmer ohne Riicksicht auf ihren Jahresarbeitsverdienst und die 
Zahl der von ihnen Beschiiftigten selbstversichern. Nach dem Gesetz 
yom 14. Juli 1925 unterliegen der Versicherung aIle Bezieher von 
Jahresverdiensten bis 8400 M., Mehrverdiener sind aber nicht von der 
Versicherungspflicht befreit, sondern sie sind lediglich fUr den 8400 M. 
iibersteigenden Jahresverdienst nicht versicherungspflichtig. 

Die Trager der Unfallversicherung sind die Berufsgenossen
schaften, welche z. T. das ganze Reich, z. T. nur Teile des 
Reiches umfassen. FUr die Betriebe des Reiches und der Lander treten 
an Stelle der Berufsgenossenschaften die AusfUhrungsbehorden. Es 
bestehen zur Zeit in Deutschland 67 gewerbliche Berufsgenossen
schaften, von denen sich 33 auf das ganze Reich, 34 auf einzelne Teile 
desselben erstrecken,' 45 landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften, 
1 Seeberufsgenossenschaft und rund 500 AusfUhrungsbehorden. 1m 
Baugewerbe bestehen fUr das Rochbaugewerbe 12 ortlich begrenzte 
Berufsgenossenschaften, die Ba ugewer ks -Berufsgenossenschaf
ten, fUr das gesamte Tiefbaugewerbe mit allen Nebenbetrieben eine 
einheitliche Berufsgenossenschaft fUr das ganze Reich, die Tie f b a u
Berufsgenossenschaft. 

Die Berufsgenossenschaften werden durch den Reichsrat errichtet 
und bestehen aus samtlichen Unternehmern der versicherten Betriebe 
gleicher oder ahnlicher Art fUr das Gebiet des gesamten Reiches oder 
eines Teiles. Die Berufsgenossenschaften sind Selbstverwaltungskorper. 
Die Verwaltung liegt ausschlieBlich in den Randen der Betriebsunter
nehmer, weil sie die Kosten der ganzen Versicherung allein zu tragen 
haben. Die Arbeiter haben in den Organen der Berufsgenossenschaft, 
dem Genossenschaftsvorstand und der Genossenschaftsversammlung 
keine Vertretung, wohl aber ist ihnen eine Vertretung iiberall da ge
sichert, wo ihre Rechte und Interessen entscheidend in Frage kommen, 
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wie bei der Unfalluntersuchung und der Beratung und Festsetzung 
der Unfallverhiitungsvorschriften. Die Aufsicht fiihren das Reichs
versicherungsamt, in Bayern, Baden und Sachsen die Landesver
sicherungsamter. 

Die Aufgabe der Berufsgenossenschaften besteht in der Unfall
verhiitung und Entschadigungsleistung. Die Aufgabe der Unfallver
hiitung erfiillt sie, indem sie fiir Unternehmer und Arbeiter verbindliche 
Unfallverhiitungsvorschriften erlaBt und deren Innehaltung iiber
wacht, gegebenenfalls unter Festsetzung von Strafen. 

Die Kosten der Versicherung tragen die in der Berufsgenossenschaft 
vereinigten Unternehmer. Die Beitrage werden im Verhaltnis zu den 
von den einzelnen Betriebsunternehmern gezahlten Lohne, in der land
wirtschaftlichen Unfallversicherung auch nach dem MaBstab des Arbeits
bedarfs, des SteuerfuBes oder anderen MaBstaben umgelegt. Die Um
lage beriicksichtigt neben den sonstigen Ausgaben nur die innerhalb des 
Rechnungszeitraumes fallig gewordenen Rentenzahlungen, nicht aber 
den Kapitalwert der laufenden Rentenverpflichtungen, doch ist ins
besondere fiir Zeiten wirtschaftlicher Krisen eine Riicklage zu sammeln. 
Nur bei der Tiefbauberufsgenossenschaft ist der Kapitalwert der in dem 
Rechnungszeitraum entstandenen Rentenlasten umzulegen, weil Tief
baubetriebe weniger standig sind als andere Unternehmungen. 

Bei Bemessung der Mitgliederbeitrage und der Pramien in der ge
werblichen Unfallversicherung wird der Grad der Unfallgefahrlichkeit 
des Betriebes beriicksichtigt. Zu diesem Zwecke werden ffir die ein
zelnen in der Berufsgenossenschaft vereinigten Gewerbezweige und 
Arbeitstatigkeiten sog. Gefahrenziffern festgesetzt, deren zahlen
mii.Biges Verhaltnis zueinander die verschiedene Rohe der durchschnitt
lichen Unfallgefahrlichkeit rechnerisch zum Ausdruck bringt. 

Jeder Unternehmer eines Betriebes, der zu den einer Berufsgenossen
schaft zugewiesenen Gewerbezweigen gehort und in ihrem Bezirk seinen 
Sitz hat, ist Mitglied der Genossenschaft. Die Betriebseroffnung hat 
der Betriebsunternehmer binnen einer W oche d~m Versicherungsamt, 
in dessen Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat, anzuzeigen, dieses leitet 
die Anzeige an den Vorstand der zustandigen Berufsgenossenschaft weiter. 

Die Berufsgenossenschaften fiihren Betriebsverzeichnisse. Ande
rungen im Betrieb, die seine Zugehorigkeit zur Genossenschaft beriihren, 
fiihren zur tJberweisung an die nunmehr zustandige Berufsgenossen
schaft. Solche Anderungen sowie ein Wechsel in der Person des Betriebs
unternehmers sind dem Genossenschaftsvorstand anzuzeigen. 

Jeder Unfall ist binnen drei Tagen yom Betriebsunternehmer oder 
seinem Stellvertreter sowohl der Berufsgenossenschaft wie der Orts
polizeibehorde anzuzeigen, wenn durch den Unfall eine im Betriebe 
beschii.ftigte Person getotet oder so verletzt wird, daB sie mehr als drei 
Tage vollig oder teilweise arbeitsunfahig wird. Die OrtspolizeibehOrde 
untersucht dann den Unfall und teilt das Ergebnis der Berufsgenossen
schaft mit. Diese erganzt die Untersuchung und erteilt bei AbschluB 
dem Verletzten einen Bescheid, ob und gegebenenfalls in welcher Rohe 
sie eine Entschadigungspflicht anerkannt. Binnen einem Monat kann 
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bei der Berufsgenossenschaft gegen den Bescheid Einspruch erhoben 
werden, auf Grund dessen die Berufsgenossenschaft nach erneuter 
PrUfung, vor allem nach personlicher Vernehmung des Verletzten den 
Endbescheid erteilt. Gegen diesen ist innerhalb eines Monats Berufung 
an das Oberversicherungsamt zulassig und gegen dessen Urteil binnen 
einem Monat Rekurs an das Reichsversicherungsamt, soweit dieser nicht 
wegen Geringfiigigkeit der Sache oder wegen anderer in Betracht 
kommender Umstande, als Krankenbehandlung, Renten usw. ausge
schlossen ist. Die einmal getroffene Feststellung ist dann abanderungs
fahig, wenn eine wesentliche Anderung der Verhaltnisse eingetreten ist. 

Die Unfallversicherung leistet Ersatz des Schadens, der durch Korper
verletzung oder Totung infolge von Betriebsunfallen eintritt. In beiden 
Fallen werden Renten gewahrt, und zwarbei Korperverletzung neben 
der Krankenbehandlung, bei Totung neben dem Sterbegeld. Die 
Leistungspflicht aus der Unfallversicherung beginnt allgemein mit 
dem Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Unfall, hat der Verletzte 
Krankengeld bezogen und ist dieses vor Ablauf der dreizehnten W oche 
weggefallen, etwa weil der Verletzte schon wieder arbeitsfahig im Sinne 
der Krankenversicherung geworden ist, so ist die Rente schon yom Tage 
des Wegfalls des Krankengeldes ab zu gewahren. Bis zum Eingreifen 
der Unfallversicherung sorgt fiir den Verletzten regelmaBig die Kranken
kasse, bei nicht gegen Krankheit Versicherten der Arbeitgeber. Das 
Krankengeld betragt yom Beginn der fiinften Woche nach dem Unfall 
bis zum Ablauf der dreizehnten mindestens zwei Drittel des maB
gebenden Grundlohnes. An Stelle von Krankenbehandlung und Rente 
kann auch freie Kur und Verpflegung in einer Heilanstalt gewahrt 
werden. In diesem FaIle ist den Angehorigen des Verletzten eine Rente 
zu gewahren, soweit sie ihnen bei seinem Tode zustehen wiirde. 

Die Krankenkassen miissen auch dann leisten, wenn eine Berufs
genossenschaft zur Entschadigung verpflichtet ist. Leistet die Kranken
kasse pflichtgemaB aus AnlaB eines Unfalls flir eine Zeit, flir die der 
Berechtigte einen Anspruch auf Unfallentschadigung hat, so kann sie 
als Ersatz die Unfallentschadigung in Rohe des Anspruches bean
spruchen. 1st die Invaliditat Unfallfolge, so ist nur der die Unfallrente 
etwa ausnahmsweise iibersteigende Betrag der Invalidenrente aus der 
Invalidenversicherung zu gewahren. Sonst werden die Leistungen 
beider Versicherungszweige gewahrt, jedoch ruht die Invaliden- oder 
Hinterbliebenenrente, soweit sie mit der Unfallrente zusammen einen 
gewissen Rochstbetrag iiberschreitet. 

Durch das Gesetz yom 14. Juli 1925 ist das Unfallversicherungs
gesetz noch weiter ausgedehnt worden, und zwar einerseits durch Um
gestaltung der Unfallverhiitung, indem die Zwangstherapie die Reilung 
iiberleitet zur Prophylaxe, zu vorbeugenden M~Bnahmen, und anderer
seits durch Aufnahme der Berufsfiirsorge. 

Aus dem Geschaftsbericht des Verbandes der deutschen Baugewerks
berufsgenossenschaften ergeben die Gegeniiberstellungen der Jahre 
1913 und 1924 ein Bild der Entwicklung der Unfallversicherung und 
des Baugewerbes iiberhaupt gegeniiber der Vorkriegszeit. 
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Versicherte Betriebe waren bei den 12 Baugewerksberufsgenossen
schaften: 

1913 . . . . . . . 177 000 
1924 . . . . . . . 147000 
Abnahme . . . . . 30000 = rund 17 vH. 

Die Zahl der versicherten Personen betrug: 
1913 . . . . . . . . . 1386000 
1924 . . . . . . . . . 972000 
Abnahme . . . . . . . 414000 = rund 30vH. 

Die Zahl der Rentenempfanger betrug: 
1913 . . 76000 
1924 . . . . . . . . . 47000 
Abnahme . . . . . . . 29000 = rund 38 vH. 

Die Entschadigungsleistungen betrugen: 
1913 . . . . . . . .. 17700000 M. 
1924 . . . . . . . .. 7 811 000 " 
Abnahme . . . . . .. 9889000 M. = rund 55 vH. 

Die nachgewiesenen Lohnsummen beliefen sich auf: 
1913 . . . . . . . . . 1328000000 M. 
1924 . . . . . . . . . 1053000000" 
Abnahme ...... -. 275000000 M. = rund 20 vH. 

An Verwaltungskosten hatten die 12 Berufsgenossenschaften aufzubringen: 
1913 . . 2600000 M. 
1924 . . 3200000 " 
Zunahme . . . . . . . 600000 M. = rund 23 vH. 

Die Tiefbau-Berufsgenossenschaftl) umfaBt den Gewerbe
betrieb aller Unternehmer, welche Tief- oder Bauingenieurbauten aus
fiihren. 1m Unfallversicherungsgesetz yom 8. Juli 1884 war die Unfall
fiirsorge noch nicht auf die Arbeiter lind Betriebsbeamten in den Tief
baubetrieben ausgedehnt, erst der fur 1888 beschlossene Beginn der 
Bauarbeiten des Nord-Ostsee-Kanals wurde die Veranlassung des Bau
Unfallversicherungsgesetzes yom 11. Juli 1887, das spater mit in die 
RVO. aufgegangen ist. Auf Grund dieses Bau-Unfallversicherungs
gesetzes wurde auch 1887 die Tiefbau-Berufsgenossenschaft errichtet, 
die sich uber das ganze Reich erstreckt. 

Organe der Genossenschaft sind: die Genossenschaftsversammlung, 
der Genossenschaftsvorstand und die Vertrauensmanner. Die Genossen
schaftsversammlung besteht aus samtlichen Mitgliedern der Berufs
genossenschaft, der Vorstand aus 16 von der Genossenschaftsversamm
lung auf die Dauer von 4 Jahren gewahlten Mitgliedern. Die Ver
trauensmanner werden yom Vorstand gewahlt, der auch die Abgrenzung 
ihrer Bezirke bestimmt. Das Deutsche Reich ist in 12 Vorstandsbezirke 
eingeteilt, die durch ein Vorstandsmitglied vertreten werden und von 
denen jeder wieder in mehrere Vertrauensmannerbezirke unterteiIt ist. 
Das maBgebende Organ ist der Vorstand, er hat die Genossenschaft zu 
verwalten und erledigt seine Obliegenheiten in besonderen, nach Bedarf 

1) V gl.: Die Unfallversicherung im Tiefbau. Hrsg. von der Tiefbau
Berufsgenossenschaft. Berlin-Wilmersdorf 1924. 
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vom Vorsitzenden einberufenen Sitzungen. . Die laufenden Geschafte 
werden nach den gesetzlichen und Satzungsvorschriften von der Ver
waltung, an deren Spitze zwei Geschiiftsfiihrer stehen, erledigt. 

Jeder neueroffnete Tiefbau-Gewerbebetrieb ist von dem Unter
nehmer durch das Versicherungsamt des Betriebsorts der Tiefbau
Berufsgenossenschaft anzumelden, nach Priifung der Verhiiltnisse er
folgt Aufnahme, Eintragung in das Betriebsverzeichnis und Aus
hiindigung eines Mitgliedscheines. Die gesamten fiir die Bediirfnisse 
der Tiefbau-Berufsgenossenschaft erforderlichen Mittel werden auf die 
Mitglieder umgelegt. Die Rohe der Beitriige der einzelnen Mitglieder 
richtet sich einmal nach dem Bedarf der Berufsgenossenschaft, sodann 
nach der Rohe der von den Mitgliedern gezahlten Lohnsummen sowie 
nach der GroBe der Unfallgefahr ihrer einzelnen Betriebe, sie sind also 
nach der Gefahr der Arbeiten abgestuft. Die verschiedenen Arten von 
Tiefbau!l<rbeiten sind zu diesem Zwecke in dem "Gefahrtarif der 
Tiefba u -Berufsgenossenschaft" entsprechend ihrer Gefiihrlich
keit in Gruppen zusammengefaBt und in Gefahrklassen mit verschieden 
hohen Gefahrziffern eingeteilt, s. AnI. 1. Die Mitglieder haben zur Ein
schiitzung und Zuteilung ihrer einzelnen Betriebe zu den in Frage 
kommenden Gefahrklassen aIle neu begonnenen Bauarbeiten dem Vor
stande sofort anzumelden und nach ihrer Beendigung abzumelden sowie 
iiber die fiir die Einschiitzung maBgebenden Verhiiltnisse die erforder
lichen Angaben zu machen. Nach SchluB des jahres bzw. nach Be
endigung der einzelnen Bauarbeiten sind die verausgabten Lohn
summen nachzuweisen. Auf Grund dieser Lohnsummen und der Ge
fahrziffern der einzelnen Betriebe erfolgt die Berechnung des Anteils der 
einzelnen Mitglieder an der Gesamtumlage der Berufsgenossenschaft, 
der Mitglieder Beitriige. Zur Deckung des laufenden Bedarfs haben die 
Mitglieder im Laufe des Jahres auf ihre Beitriige Vorschiisse zu zahlen, 
die nach der Rohe der fiir das letztvergangene Rechnungsjahr auf sie 
umgelegten Beitriige bemessen werden. 

Da die Tiefbaubetriebe mehr als andere dem Wechsel unterworfen 
sind, ist fiir die Tiefbau-Berufsgenossenschaft, um eine ausreichende 
finanzielle Sicherheit fiir die ErfiilIung ihrer Verpflichtungen den Ver
letzten und Rinterbliebenen gegeniiber zu schaffen, die Kapitaldeckung 
eingefiihrt, d. h. die Mitgliederbeitriige werden so berechnet, daB durch 
sie auBer den sonstigen Leistungen der Berufsgenossenschaft der Kapital
wert der dem abgelaufenen Rechnungsjahr zur Last gefallenen Renten 
gedeckt wird. Es bedeutet dies, daB jedes Jahr seine vollen UnfalI
lasten selbst triigt, und hat den Vorteil, daB bei einem Wechsel in der 
Konjunktur, dem erfahrungsgemiiB das Tiefbaugewerbe mehr als 
andere Gewerbe ausgesetzt ist, schlechte Jahre nicht an den Lasten 
guter Jahre zu tragen haben. Denn Jahre, in denen viele Arbeiten 
ausgefiihrt werden, bringen auch mehr UnfiiHe. 

Die Gefahrziffern werden aus dem Verha.ltnis der auf die einzelnen 
Gefahrklassen nachgewiesenen Lohnsummen zu den entsprechenden 
Rentenlasten ermittelt und sind zugleich der theoretisch, aus der Statistik 
sich ergebende Beitrag fiir je 1000 M. Lohn. Fiir den tatsiichlich zu 
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zahlenden Beitrag sind diese Gefahrziffern noch mit einem Beiwert zu 
multiplizieren, der alljahrlich nach dem Geldbedarf der Berufsgenossen
schaft wechselt. Dieser Beiwert, Beitragsziffer genannt, wiirde stabil 
bleiben, wenn in den einzelnen Jahren die Lohnsumme zu dem umzu
legenden Betrag im gleichen Verhaltnis stehen wiirde; steigt dagegen 
der umzulegende Betrag und die Lohnsumme fallt, so wird selbst

Durchschnlttsgefahrziffer 
fiir 1000 M. Lohn 

Jahr aus den aus den 
Bet-rieben aus gewerb- der simtllchen lichen Gemeinden Betrleben Betrleben usw. 

1910 14,67 8,40 14,11 
1911 14,67 8,39 14,17 
1912 14,62 8,27 14,10 
1913 14,70 8,36 14,23 
1914 14,48 8,63 13,90 
1915 14,61 9,06 14,07 
1916 15,58 8,83 14,95 
1917 15,87 8,73 15,36 
1918 15,89 8,54 15,39 
1919 14,36 10,08 13,77 
1920 14,90 9,42 14,19 
1921 14,61 9,08 13,97 
1922 14,19 8,73 13,82 
1923 14,20 9,69 13,85 
1924 13,20 10,03 

I 

12,87 
1925 12,39 9,21 12,09 

Beltrags-
z1ffer fiir 

1000 Lohn-
elnhelten 

1,3 
1,1 
1,1 
1,15 
1,3 
1,4 
1,4 
1,2 
1,2 
1,2 
1,0 
1,0 
1,5 
-
1,5 
1,7 

verstandlich die Beitrags
ziffer eine hohere, wah
rend sie umgekehrt eine 
niedrigere wird. Aus der 
nebenstehenden Tabelle 
sind die durchschnitt
lichen Gefahrziffern sowie 
die Beitragsziffern seit 
Einfiihrung der neuen 
Gefahrziffern, d. i. seit 
1910, ersichtlich. 

Die von den Mit
gliedern nachgewiesenen 
Lohnesind von 300,1 Milli
onen im Jahre 1913 auf 
194,8 Millionen im Jahre 
1924, d. i. um rund 35 vH 
gesunken, ein Zeichen 
des Ruckganges in der 
tiefbaulichen Tatigkeit. 
Der Kapitalbedarf fur 

Entschiidigung, Vnfallverhutung, Verwaltung usw. ist dagegen nur von 
5 Mill. M. in 1913 auf 3,8 Mill. M. in 1924, d. i. um 24 vH zuriick
gegangen. 

Fur Tiefbauarbeiten, die nicht in gewerbsmaBigen Betrieben aus
gefuhrt werden, ist die Tiefbau-Berufsgenossenschaft satzungsgemiiB 
ebenfalls zustandig. Die Versicherung erfolgt in der ihr angegliederten 
und von dem Vorstande mitverwalteten "Zweiganstalt der Tiefbau
Berufsgenossenschaft" auf Kosten der Vnternehmer gegen feste Pramie 
auf Grund eines Pramientarifs, der vom Reichsversicherungsamt fest
gesetzt wird. Die Leistungen fur die Versicherten sind die gleichen wie 
bei gewerbsmaBigen Tiefbauarbeiten. 

Tiefbauarbeiten, die von einer Gemeinde, einem Gemeindeverband 
oder einer anderen offentlichen Korperschaft in eigener Regie aus
gefiihrt werden, sind ohne weiteres bei der Zweiganstalt der Tiefbau
Berufsgenossenschaft versichert. Diese offentlichen Korperschaften 
konnen jedoch durch eine Erklarung ihres Vorstandes Mitglieder der 
Tiefbau-Berufsgenossenschaft werden, oder sie konnen sich durch die 
oberste Verwaltungsbehorde zur Ubernahme der durch die Vnfall
versicherung entstehenden Lasten fiir leistungsfahig erklaren lassen, 
d. h. sie werden dann selbst Versicherungstrager, und die Rechte und 
Pflichten der Genossenschaftsorgane werden durch Ausfiihrungs-
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behorden wahrgenommen. Reich und Lander sind ffir Bauarbeiten, 
die auf ihre eigene Rechnung gehen, aus eigenem Recht leistungsfahig 
und Trager der Versicherung ffir diese Bauarbeiten, aber auch sie 
konnen durch eine Erklarung der zustandigen obersten Verwaltungs
behorde ffir ihre Tiefbauarbeiten in die Tiefbau-Berufsgenossenschaft 
als Mitglied eintreten. 

Jeder Unfall ist vom Betriebsunternehmer oder Betriebsleiter so
fort der zustandigen Ortspolizeibehorde und der Tiefbau-Berufsgenossen
schaft zu melden. Nach Prfifung der Frage, ob ein Betriebsunfall vor
liegt und ob er sich in einem bei der Tiefbau-Berufsgenossenschaft ver
sicherten Betriebe ereignet hat, entscheidet sich die Berufsgenossen
schaft auf Grund einer Auskunft des erstbehandelnden Arztes, ob sie 
die Gewahrung der Krankenhilfe in den ersten 13 Wochen der Kranken
kasse weiter fiberlassen will oder ob es zweckmaBig erscheint, die HeiI
filrsorge selbst zu fibernehmen. Bei der zentralen Verwaltung der Tief
bau-Berufsgenossenschaft einerseits und der Verteilung der Tiefbau
betriebe iiber ganz Deutschland andererseits stoBt die Friihiibernahme 
des HeiIverfahrens in vielen Fallen auf groBere Schwierigkeiten als dies 
bei kleinen dezentralisierten Verwaltungen der Fall ist. Sind nach Ab
schluB der HeiIbehandlung die Folgen des Unfalls nicht beseitigt, so 
wird eine Rente fUr die Dauer der Erwerbsunfahigkeit festgesetzt, 
deren Hohe dem MaBe der EinbuBe an Erwerbsfahigkeit entspricht. 
Bei Totung infolge eines Betriebsunfalls wird Sterbegeld und Hinter
bliebenenrente gewahrt. Die Entscheidung fiber die Leistungen wird 
von der Entschadigungs-Feststellungskommission der Tiefbau-Berufs
genossenschaft getroffen, welche aus je einem Vorstandsmitgliede und 
je einem Versichertenvertreter, Arbeiter, paritatisch zusammen
gesetzt ist. 

AIle FfirsorgemaBnahmen der Tiefbau-Berufsgenossenschaft sind 
mehr als auf Gewahrung von Renten und mehr als auf bloBe HeiIung 
auf moglichst vollkommene Beseitigung der Unfallfolgen und der mog
lichst vollkommenen Wiederherstellung der Arbeitsfahigkeit gerichtet. 
Zu der Verletztenfiirsorge gehort als besonders wichtiger Punkt eine 
gute und schnelle Hilfeleistung unmittelbar nach dem Unfall vor An
kunft des Arztes sowie Vorkehrungen, daB der Verletzte so schnell wie 
moglich in die Behandlung eines zuverlassigen Arztes kommt. Auf 
Veranlassung und auf Kosten der Tiefbau-Berufsgenossenschaft sind 
deshalb in allen groBeren Betrieben "Betriebshelfer" ausgebildet, Per
sonen, die in sachgemaBer Weise die erste Hilfe leisten und einen schnel
len Abtransport des Verletzten bewerkstelligen. AuBerdem wird von 
der Tiefbau-Berufsgenossenschaft darauf geachtet, daB sich auf allen 
Baustellen ein Verbandskasten, moglichst der von ihr selbst zusammen
gestellte "N ormal-V er bandskasten der Tiefba u -Berufsgenossenschaft" 
befindet. 

Die wichtigste Aufgabe der Berufsgenossenschaft ist aber die vor
beugende, schadenverhiitende Tatigkeit, die Unfallverhiitung. Sie 
ist doppelt wichtig, ffir den Arbeiter sowohl wie fiir den Unternehmer 
und somit auch ffir die Aligemeinheit. Fiir den Arbeiter und seine Fa-

Janssen, Bauingenleur. 2. Auf!. 7 
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milie ist es zweifelhaft besser, wenn er gesunde Glieder behiilt und arbeits
fiihig bleibt, als wenn er verletzt ist und eine noch so hohe Rente be
kommt. Andererseits werden durch die Verhutung von Unfiillen erheb
licbe Kosten fur Heilbehandlung und Renten und somit an Beitragen 
der Unternehmer zur Berufsgenossenschaft gespart. Alle Aufwen
dungen fur Unfallverhutung sind also im wahrsten Sinne produktive 
Ausgaben. Schadenverhutung ist wichtiger als Schadenvergutung. 

Zur Erfullung dieser Aufgabe hat die Tiefbau-Berufsgenossenschaft 
die "U nfall ver h u tungsvorschriften der Tiefbauberufsgenossen
schaft" erlassen, welche aufgebaut sind auf den praktischen Erfahrungen 
der Tiefbauunternehmer, der Tiefbauarbeiter, der Tiefbau-Berufs
genossenschaft und insbesondere ihrer teehnisehen Aufsiehtsbeamten, 
naeh deren Beriehten sie alljahrlieh auf etwaige Verbesserungen hin 
nachgepriift werden. Die Unfallverhutungsvorsehriften sind in drei 
Teile eingeteilt, und zwar 

A. Vorschriften fur Betriebsunternehmer und deren Stellvertreter, 
B. Vorschriften fur die Versicherten, 
C. Ausfuhrungs- und Strafbestimmungen. 

Sie diirfen auf keiner Baustelle, in keinem Baubureau fehlen. 
Zur V"berwachung der Betriebe hinsiehtlich Durehfiihrung der Vor

sehriften sind aeht teehnisehe Aufsiehtsbeamte von der Tiefbau-Berufs
genossensehaft angestellt, von denen jeder einen ortlieh begrenzten 
Bezirk zu verwalten hat und fiir die Durchfiihrung der Vorsehriften 
in allen Tiefbaubetrieben innerhalb seines Bezirkes verantwortlieh ist. 
Die "Oberwaehung erfolgt durch ortliche Revisionen der einzelnen Bau
betriebe. Alle Mangel, die dem Aufsiehtsbeamten bei diesen Betriebs
besiehtigungen auffallen, mussen vom Unternehmer innerhalb einer 
bestimmten Frist beseitigt werden. Zur Unterstutzung der teehnisehen 
Aufsiehtsbeamten sind in allen groBeren Betrieben aus dem Kreise der 
Arbeitnehmer Unfallvertrauensleute gewahlt, die den Betriebsleiter 
auf Mangel in bezug auf Unfallverhutungsvorsehriften aufmerksam 
machen und auf die Arbeiter zur Beachtung der Vorschriften einwirken 
sollen. In neuerer Zeit hat die Tiefbau-Berufsgenossensehaft aueh 
"Unfallverhutungsbilder" hergestellt, von denen jedes einen Unfall, 
seine Ursaehe und die Mogliehkeit seiner Verhutung in drastiseher, auf 
den Arbeiter einwirkenden Weise darstellt. Diese Bilder sollen auf 
allen Baustellen an sichtbarer Stelle zur Warnung und Belehrung der 
Arbeiter ausgehangt werden, und die Tiefbau-Berufsgenossenschaft 
sieht darin ein weiteres Hilfsmittel zur Vervollkommnung der Unfall· 
verhutung. Aber die Tiefbau-Berufsgenossenschaft schreibt aueh am 
Schlusse der angefiihrten Schrift mit Recht: 

"AIle Unfallverhutungsvorschriften, alle Betriebsrevisionen durch 
die technischen Aufsichtsbeamten und alle sonstigen Bestrebungen der 
Tiefbau-Berufsgenossensehaft zur Verringerung der Zahl der Betriebs
unfalle konnen aber nur dann Erfolg haben, wenn die Bauleiter und 
sonstigen Aufsichtsorgane der Unternehmer die Betriebsgefahren und 
ihre Ursachen, die gerade im Tiefbaugewerbe oft verwickelt sind und 
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haufig in dem Zusammenwirken einer Reihe oft nur kleiner Ursachen 
liegen, und insbesondere die Vorschriften und MaBnahmen, ihnen vor
zubeugen, beherrschen. Gerade bei den so verschiedenartigen Baustellen 
im Tiefbau, von denen fast nie eine der anderen gleicht, sind auch 
die Gefahrquellen besonders vielseitig und durch ortliche und Betriebs
verhaltnisse bedingt; deshalb hat im Tiefbau mehr als in anderen Be
trieben der Bauleiter den maBgebenden EinfluB auf die Unfallverhiitung, 
in sachlicher Beziehung sowohl wie in bezug auf die personliche Ein
wirkung auf seine Arbeiter, namlich, daB er sie dahin erzieht, zu er
kennen, daB die Beachtung der Unfallverhiitungsvorschriften in ihrem 
eigensten Interesse liegt. Die Unfallverhiitung ist zum groBen Teile 
eine Erfahrungsarbeit. Um diese Aufgabe erfiillen zu konnen, ist es 
seine Pflicht, sich zeitig und griindlich mit den Unfallgefahren und 
ihrer Verhiitung vertraut zu machen und ihnen dauernd seine besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden." 

d) Angestell ten versicherung. 
Die Angestelltenversicherung nach der Neufassung des Gesetzes 

vom 28. Mai 1924 ist eine Zwangsversicherung zum Zwecke 

a) berufsunfahigen (invaliden oder dauernd kranken) sowie allen 
iiber 65 Jahre alten Angestellten ein Ruhegeld, 

b) im FaIle des Todes des Angestellten seinen Hinterbliebenen 
(Witwen, Witwern, Waisen und anderen Verwandten in aufsteigender 
Linie) eine Hinterbliebenenrente zu gewahren . 

. Trager der Angestelltenversicherung ist die Reichsversicherungs
anstalt fUr Angestellte in Berlin. Ihre Organe sind das Direktorium, 
der Verwaltungsrat und die Vertrauensmanner. Das Direktorium 
besteht aus einem Prasidenten, seinem Stellvertreter und weiteren be
amteten Mitgliedern sowie aus drei Vertretern der Versicherten und ihrer 
Arbeitgeber, es vertritt die Anstalt gerichtlich und auBergerichtlich. 
Der Verwaltungsrat besteht aus dem Prasidenten des Direktoriums und 
mindestens je 12 Vertretern der versicherten Angestellten und ihrer 
Arbeitgeber. Seine Aufgabe besteht in der Vertretung der versicherten 
Angestellten gegeniiber dem Direktorium, in der BeschluBfassung iiber 
den Voranschlag und die AnIegung des Vermogens und in der Entgegen
nahme des Rechnungsabschlusses. Die Vertrauensmanner sind Ehren
beamte, welche die Reichsversicherungsanstalt und die Versicherungs
amter bei der Durchfiihrung ihrer Aufgabe unterstiitzen und die Bei
sitzer fUr die SpruchbehOrden wahlen. Spruchbehorden sind die Ver
sicherungsamter, die Oberversicherungsamter und das Reichsversiche
rungsamt. 

Versicherungspflichtig sind: 
I. Angestellte in leitender Stellung, auch wenn die Beschaftigung in 

leitender Stellung nicht den Hauptberuf bildet, 
2. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in einer 

ahnlich gehobenen oder hoheren Stellung. Die zu dieser Gruppe ge
horenden Personen sind nach 19 verschiedenen Gewerbegruppen unter-

7* 
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teilt und in jeder Gruppe besonders aufgezahlt. In Gruppe XV, Bau
gewerbe, sind folgende Personen angefiihrt: 

a) Architekten, Bauingenieure, Bautechniker, 
b) Zeichner, 
c) Bauaufseher, Maurer-, Zimmer-, Stra.Benbaumeister, Poliere, 

Schachtmeister oder unter einer ahnlichen Bezeichnung Tatige, sofern sie 
IX) nicht lediglich voriibergehend mit der Leitung oder Beaufsich

tigung eines Betriebes oder eines Betriebsteils oder mit der Entschei
dung iiber die Arbeitsabnahme beschaftigt und nicht vorwiegend in der 
Arbeit an der Maschine oder sonst korperlich tatig sind, oder 

p) sonst in einer fiir die Zwecke des Betriebs wesentlichen, nicht 
iiberwiegend korperlichen Arbeit unter eigener Verantwortung tatig sind. 

3. Bureauangestellte, soweit sie nicht ausschlie.Blich mit Boten
gangen, Reinigung, Aufraumung und ahnlichen Arbeiten beschaftigt 
werden, einschlie.Blich der Bureaulehrlinge und Werkstattschreiber. 

4. Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge, andere Angestellte 
fiir kaufmannische Dienste, auch wenn der Gegenstand des Unter
nehmens kein Handelsgewerbe ist, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, 

5. Biihnenmitglieder und Musiker sowie Lehrlinge dieser Betriebe, 
6. Angestellte und Lehrlinge in Berufen der Erziehung, des Unter

riehts, der Fiirsorge, der Kranken- und Wohlfahrtspflege, 
7. Aus der Besatzung deutseher Seefahrzeuge und aus der Besatzung 

der Fahrzeuge fiir Binnensehiffahrt: Schiffsfiihrer, Offiziere des Deek
und Maschinendienstes, Verwalter und Verwaltungsassistenten sowie 
die in einer ahnlieh gehobenen oder hoheren Stellung befindliehen An
gestellten ohne Riicksicht auf ihre Vorbildung. 

Au.Berdem stehen den genannten Gruppen gleieh Angehorige der 
Schutzpolizei und Soldaten, aber nur wenn sie bei ihrer vorgesetzten 
Dienststelle die Versicherung beantragen, sowie selbstandige Lehrer 
und Erzieher, die in ihrem Betriebe keine Angestellten beschaftigen. 
Auf Personen, die eine ahnliche Tatigkeit wie die unter 1-7 genannten, 
auf eigene Reehnung ausiiben, aber in ihrem Betrieb keine Angestellten 
besehaftigen, kann die Versieherungspflieht ausgedehnt werden. Fiir 
die Entseheidung iiber die Frage, ob eine Person bei der Angestellten
oder Invalidenversieherung zu versiehern ist, ist ausschlieBlich der 
Ausschu.B fiir Angestelltenversicherung beim Versieherungsamt zu
standig. 

Die Besehaftigung der genannten Personen mu.B eine versieherungs
pflichtige sein, d. h. die Personen miissen gegen Entgelt in einem Dienst
verhaltnis besehaftigt werden. Der Jahresarbeitsverdienst dieser Per
sonen darf eine bestimmte Grenze nieht iiberschreiten. Die Jahres. 
arbeitsverdienstgrenze wird den Verhaltnissen entsprechend jeweils vom 
Reichsarbeitsminister festgesetzt, zur Zeit liegt sie bei einem Jahres
entgelt bis zu 6000 M. Das Alter von 60 Jahren darf beim Eintritt in die 
versicherungspfliehtige Beschaftigung noeh nicht iiberschritten sein, 
eine Untergrenze besteht nieht. Befreit von der Versicherungspflicht 
kraft Gesetzes sind u. a. voriibergehende Besehaftigungen und Personen, 
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die zu ihrer wissenschaftlichen Ausbildung fiir den zukiinftigen Beruf 
gegen Entgelt tatig sind, z. B. Werkstudenten. 

Die Beitrage sind zu gleichen Teilen vom Arbeitgeber und An
gestellten zu tragen, und zwar nicht nur fiir die Zeit versicherungs
pflichtiger Beschaftigung, sondern auch fiir Krankheitszeiten, in denen die 
Versicherten das Gehalt fortbezogen haben. FUr Versicherte, deren monat
liches Entgelt 50 M. nicht ilbersteigt, sowie fiir Lehrlinge muG ab 1. Juli 
1925 del' Arbeitgeber die vollen Beitrage entrichten. Del' Anspruch auf 
Riickstande verjahrt, soweit nicht absichtliche Hinterziehung vorliegt, 
in zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres del' Falligkeit. Del' 
Versicherte muG sich beider Gehaltszahlung die Halfte des Betrages vom 
Gehalt abziehen lassen. Ais Arbeitsverdienst fiir die Beitragsberechnung 
gilt das Entgelt, das der Angestellte fiir den laufenden Monat erhalten 
hat. Gewinnanteile, Gratifikationen und ahnliche Beziige, die nicht in 
jedem Monat zu erwarten sind, sind anteilig mitzurechnen. Zum Zwecke 
del' Bemessung der'Beitrage sind nach del' Hohe des monatlichen Arbeits
verdienstes Gehaltsklas-
sen gebildet, und zwar 
seit dem 28. Juli 1925 Gehaltsklasse 

6 Klassen: 
Die Entrichtung del' 

Beitrage geschieht durch 
Marken, welche del' Ar
beitgeber aus eigenenMit
teln bei den Postanstalten 
erwirbt, bei del' Gehalts

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Monatliches Entgelt 

von 

M. 

51 
101 
201 
301 
401 

bls 

M. 

50 
100 
200 
300 
400 
500 

Wert der 
monatllchen 

Beltragsmarken 
M. 

2 
4 
8 

12 
16 
20 

zahlung in die Versicherungskarte einklebt und sofort entwertet. 
Die Entwertung erfolgt dadurch, daG auf del' Marke ihr letzter 
Geltungstag mit Tinte odeI' haltbarem Farbstoff vermerkt wird. Die 
Versicherungskarte wird von del' Ausgabestelle del' Angestellten
versicherung auf Antrag des Versicherten odeI' des Arbeitgebers unent
geltlich ausgestellt. Ausgabestellen sind im allgemeinen in Stadten von 
mehr als 50000 Einwohnern die Ausgabestellen del' Invalidenversiche
rungskarten, die Ortspolizeibehorden odeI' die Krankenkassen, auch die 
Reichsversicherungsanstalt selbst stellt Versicherungskarten aus. Die 
Karte ist dem Arbeitgeber zur Beitragsentrichtung zu iibergeben, sie 
muG abel' jederzeit dem Versicherten auf Verlangen zur Einsichtnahme 
ausgehandigt werden. Die Zuriickbehaltung del' Karte durch den Arbeit
ge bel' gegen den Willen des Versicherten ist verboten und strafbar. 
Sind die Markenff'lder gefiillt, spatestens abel' drei Jahre nach del' Aus
stellung muG del' Versicherte die Karte bei del' Ausgabestelle umtauschen. 
Die Ausgabestel1e rechnet die Versicherungskarte auf und iibergibt eine 
Aufrechnungsbescheinigung dem Versicherten mit del' neuen Ver
sicherungskarte. Diese Bescheinigungen sind vom Versicherten sorg
faltig aufzubewahren. In gleicher Weise werden verlorene, unbrauch
bar gewordene odeI' zersWrte Versicherungskarten durch die Ausgabe
stelle ersetzt, wobei del' Inhaber den Inhalt solcher Karten nachzu
weisen hat. 
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Die Leistungen, die von der Versicherung gewahrt werden, bestehen 
in Ruhegehalt, KinderzuschuB und Rinterbliebenenrente. Das Ruhe
geld zerfallt in Grundbetrag, der fiir alle Gehaltsklassen jahrlich 360 M. 
betragt, und in Steigerungsbetrag von 10 vR der Beitrage, die fiir die 
Zeit seit dem 1. Januar 1924 entrichtet worden sind. Ruhegeld erhalten 
die dauernd oder seit mindestens 26 Monaten voriibergehend berufs
unfahigen und die iiber 65 Jahre alten Versicherten, gleichviel ob sie 
berufsunfahig oder noch weiter gegen Entgelt beschaftigt sind. Das 
Ruhegeld erhOht sich fiir jedes Kind unter 18 Jahren um jahrlich 36 M. 
Die Witwe erhalt nach dem Tode ihres versicherten Ehemannes eine 
Rente von sechs Zehntel des aus Grund- und Steigerungsbetrag errech
neten Ruhegeldes. Die gleiche Rente erhalt auch der Witwer, wenn er 
erwerbsunfahig und bediirftig ist und die Verstorbene den Lebensunter
halt ganz oder iiberwiegend bestritten hat. Waisenrente erhalten nach 
dem Tode des versicherten Vaters die Kinder oder nach dem Tode einer 
Versicherten die vaterlosen Kinder unter 18 Jahren in Rohe von je 
fUnf Zehntel des aus Grund- und Steigerungsbetrag errechneten Rube
geldes. 

Die Anwartschaft auf die Leistungen ist von einer Wartezeit, von 
der Erfiillung einer bestimmten Anzahl von Beitragsmonaten abhangig. 
Die Wartezeit betragt beim Ruhegeld fiir mannliche Versicherte 120, 
fUr weibliche 60 und bei allen Hinterbliebenenrenten 120 Beitrags
monate. Zur Erhaltung der Anwartschaft miissen nach dem Kalender
jahr, in dem der erste Beitragsmonat zuriickgelegt, innerhalb der zunachst
folgenden 10 Kalenderjahre mindestens 8 und nach dieser Zeit 
mindestens 4 Beitragsmonate wahrend eines Kalenderjahres zuriick
gelegt sein. 

Wer aus irgendwelchen Griinden aus der Invalidenversicherung 
zur Angestelltenversicherung oder umgekehrt iibertritt, sog. Wander
versicherter, verliert seine bisher erworbenen Rechte nicht, es werden 
vielmehr die zu der einen Versicherung geleisteten Beitrage renten
steigernd durch die andere Versicherung angerechnet. Rat ein Ver
sicherter Beitrage zur Angestellten- und Invalidenversicherung ent
richtet und ist die Wartezeit fiir das Ruhegeld oder fUr die Hinterblie
benenrente erfiillt, so werden die Leistungen der Angestelltenversiche
rung zuziigIich des Steigerungsbetrages der Invalidenversicherung 
gewahrt, es tritt zu den Leistungen der Angestelltenversicherung eine 
Erganzung in Rohe des Steigerungsbetrages der Invalidenversicherung. 
1st die Wartezeit in der Angestelltenversicherung nicht erfiilIt, so wer
den dem Wanderversicherten die zur Angestelltenversicherung ent
richteten Beitrage auf die Wartezeit der 1nvalidenversicherung wie 
freiwillige Beitrage zu letzterer angerechnet. Der Wanderversicherte, 
der 100 Pflichtbeitrage zur 1nvalidenversicherung entrichtet hat, kann 
also mit Beitragsmonaten zur Angestelltenversicherung, die volle 
Kalenderwochen umfassen, die Wartezeit fiir die 1nvalidenversicherung 
erfiillen. 

Die Reichsversicherungsanstalt kann ein Reilverfahren sowohl zur 
Abwendung der drohenden Gefahr einer Berufsinvaliditat ala auch zur 



Soziale Fiirsorge. 103 

Beseitigung der Berufsunfahigkeit eines Ruhegehaltsempfangers ein
leiten und diesen in einem Krankenhaus oder Genesungsheirn unter
bringen. Angehorige des Erkrankten, deren Unterhalt er ganz oder 
iiberwiegend aus seinem Arbeitseinkommen bestritten hat, erhalten 
wahrend der Unterbringung in einem Krankenhaus oder Genesungsheim 
taglich ein Hausgeld von mindestens drei Zwanzigstel des zuletzt ent
richteten Monatsbeitrages, sofern nicht Lohn oder Gehalt auf Grund 
eines Rechtsanspruches weitergezahlt wird. 

Angestellte, die beirn Eintritt in die versicherungspflichtige Be
schaftigung mindestens 30 Jahre alt sind, sind von der eigenen Beitrags
leistung befreit, sofern fiir sie mindestens seit 3 Jahren eine Lebens
versicherung besteht. Die hierfiir zu zahlende Pramie muB jedoch 
die gleiche Hohe haben, die sie personlich, also nur die Halfte des Ge
samtbeitrages fiir die Angestelltenversicherung, zu zahlen haben wiirden. 
Der Antrag auf Befreiung ist vom Versicherten unter Vorlegung des 

. Versicherungsscheines bei der Ausgabestelle der Angestelltenversiche-
rung zu stellen. 

e) Erwerbslosenfiirsorge. 
Die Erwerbslosenfiirsorge ist eine Folge der Kriegsauswirkungen 

und durch eine Verordnung der Volksbeauftragten vom 13. Dezember 
1918 eingefiihrt. Diese Verordnung wurde aber im Laufe der Jahre 
unter dem Druck der verschiedensten Verhaltnisse sehr oft abgeandert 
und muBte schlieBlich, nachdem die Zeit der Geldentwertung iiber
standen war und das gesamte Wirtschaftsleben, vor allem das deutsche 
Finanzwesen vor neue Aufgaben gestellt wurde, ebenfalls auf eine neue 
Grundlage gestellt werden. Dies ist ~schehen durch die Verordnung 
vom 16. Februar 1924. 

Das Ziel der Erwerbslosenfiirsorge ist die Beendigung der Erwerbs
losigkeit durch Aufnahme von Arbeit, nur wennkeine Arbeit nach
gewiesen werden kann, darf ErwerbslosenfUrsorge in Geld oder in Sach
leistungen gewahrt werden. DemgemaB wird unterschieden zwischen 
produktiver und unterstiitzender Erwerbslosenfiirsorge. Prod ukti v e 
Erwerbslosenfiirsorge ist jede Form der Erwerbslosenfiirsorge, die sich 
nicht in der Unterstiitzung der Erwerbslosen erschopft, sondern dariiber 
hinaus bestrebt ist, mit ihren Mitteln wirtschaftliche Werte zu schaffen 
und damit gleichzeitig die Arbeitslosigkeit zum mindesten mittelbar 
zu bekampfen. Das Entgelt, das fUr die Leistung von Arbeit, Pflicht
arbeit, gewahrt wird, ist dabei als Unterstiitzung, nicht aber als Lohn 
zu betrachten. Unterstiitzende Erwerbslosenfiirsorge wird in Geld 
oder in Sachleistungen oder in beiden gewahrt, und zwar bebteht sie in 
der Hauptunterstiitzung fiir den Erwerbslosen selbst und in Familien
unterstiitzungen. 

Die Erwerbslosenfiirsorge soIl allgemein nur arbeitsfahigen und arbeits
willigen iiber 16 Jahre alten Personen deutscher StaatsangehOrigkeit ge
wahrt werden, die sich durch ganzliche oder teilweise Erwerbslosigkeit in
folge wirtschaftlicher Nachwirkungen des Krieges in bediirftiger Lage be
finden und die eine bestimmte Wartezeit erfiillt haben. 1m besonderen 
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wird die Unterstiitzung nur solchen Erwerbslosen gewahrt, die in den 
letzten 12 Monaten vor Eintritt ihrer Unterstiitzungsbediirftigkeit mehr 
als 3 Monate hindurch eine Beschiiltigung ausgeiibt haben, in der sie 
gegen Krankheit pflichtversichert waren. Die Wartezeit betragt in der 
Regel mindestens 6 Wochentage, die Mehrzahl der Lander hat jedoch 
diese Frist auf 3 Tage abgekiirzt. 1st die Erwerbslosigkeit durch Streik 
oder Aussperrung verursacht, so wird Erwerbslosenfiirsorge friihestens 
nach einer Wartezeit von 4 W ochen nach Beendigung des Streikes oder 
der Aussperrung gewahrt. Die Rochstdauer fiir Unterstiitzungen in 
Geld oder in Sachleistungen betragt in normalen Fallen innerhalb 
12 Monaten 26 W ochen, sie kann fiir Angehorige von Berufen, die einen 
besonders giinstigen Arbeitsmarkt aufweisen, auf 13 Wochen beschrankt 
und fiir Angehorige von Berufen, die einen besonders ungiinstigen 
Arbeitsmarkt haben, iiber 26-39 Wochen als Hochstdauer und dariiber 
hinaus noch bis zu weiteren 13 Wochen gewahrt werden. Zustandig fiir 
die Gewahrung der Erwerbslosenfiirsorge ist die Gemeinde, in dcr der 
Erwerbslose bei Eintritt der Unterstiitzungsbediirftigkeit nicht nur 
voriibergehend seinen Wohnort hat. 1nfolge der unerwartet langen 
Dauer der Arbeitsmarktkrise im Jahre 1926 hat der Reichsarbeits
m'inister grundsatzlich die Dauer der Erwerbslosenfiirsorge auf 39 Wochen 
verlangert und empfiehlt gleichzeitig den zustandigen Stellen, von 
der Befugnis, die Fiirsorge iiber die 39. Woche hinaus bis hOchstens 
um 13 Wochen, also im ganzen fiir die Dauer von 52 Wochen zu verlan
gern, Gebrauch zu machen. Von dieser Vergiinstigung sind jedoch die 
Saisonberufe ausgenommen, so daB u. a. auch fiir das Baugewerbe mit 
seinen Rilfsbetrieben und fiir die Baustoffindustrie die Verlangerung 
nicht gilt. 

Neben den Erwerbslosen erhalten auch sog. Kurzarbeiter Unter
stiitzung, das sind Arbeiter, die weniger als die in ihrem Berufe an dem 
betreffenden Ort iibliche Zeit arbeiten. Der Kurzarbeiter muB arbeitB
fahig, arbeitswillig, mindestens 16 Jahre alt und bediirftig sein, ferner 
muB er ebenfalls in den letzten 12 Monaten vor Eintritt der Kurzarbeit 
mindestens 3 Monate eine krankenversicherungspflichtige Beschaftigung 
ausgeiibt und die Kurzarbeit muB eine Lohnkiirzung zur Folge haben. 
Eine Wartezeit besteht nicht. SchlieBt sich an die Kurzarbeit Voll
erwerbslosigkeit an, so entfallt auch fiir diese die Wartezeit. 

Die Mittel fiir die Erwerbslosenfiirsorge werden von den Arbeit
nehmern und deren Arbeitgebern sowie von den Gemeinden aufgebracht. 
Das Reich und die Lander leisten nur Beihilfen. Der Beitragspflicht 
unterliegen neben den Arbeitgebern diejenigen Arbeitnehmer, die auf 
Grund der Reichsversicherungsordnung oder des Reichsknappschafts
gesetzes fiir den Fall der Krankheit pflichtversichert sind. Die Bei
trage sind zu gleichen Teilen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu 
tragen und als Zuschlage zu den Krankenkassenbeitragen und mit diesen 
zu entrichten. Die Arbeitgeber miissen gleichzeitig mit der Abfiihrung 
der Beitrage den Krankenkassen angeben, welche Beitrage auf die 
Krankenversicherung und welche auf die Erwerbslosenfiirsorge ent
fallen. Die Rohe der Beitrage betragt fUr den Arbeitgeber und Arbeit-
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nehmer hochstens je 11/2 vR des Grundlohnes nach den Bestimmungen 
der Reichsversicherungsordnung iiber Krankenversicherung, zusammen 
also hOchstens 3 v R des Grundlohnes. Dieser Satz stellt den Rochst
satz dar, unter den heruntergegangen werden kann, wenn dies die Ver
haltnisse im Bezirk des offentlichen Arbeitsnachweises gestatten. Die 
Leistungen der unterstiitzenden Erwerbslosenfiirsorge werden jeweils 
nach der Lage der Verhaltnisse festgesetzt und diirfen bestimmte Rochst
satze nicht iibersteigen, welche nach den 3 Wirtschaftsgebieten, 
I Osten, II Mitte und III Westen, und nach 3 Ortsklassen abgestuft sind. 
Nach der Anordnung vom 27. Februar 1926 betragen die Rochstsatze 
vom 1. Marz 1926 ab in Reichspfennigen: 

a) Fiir Erwerbslose, die keine 
F 
u 
e 

amilienzuschlage beziehen 
nd nicht dem Haushalte 
ines anderen angehoren: 

1. Fiir Personen iiber 
21 Jahre 

2. Fiir Personen unter 
21 Jahren . . . . . 

b ) Fiir aIle iibrigen Haupt-
unterstiitzungsempfanger 
om Beginn der 9. Unter-v 

s tiitzungswoche ab, wenn 
sie wahrend der 8 vorher-
ehenden W ochen ununter-g 

b 
s 

rochen unterstiitzt worden 
ind: 

1. ,Fiir Personen iiber 
21 Jahre 

2. Fiir Personen unter 
21 Jahren 

I. Osten 
Ortaklasse 

A B 

152 142 

100 93 

152 142 

91 85 

Wktschaftsgeblet 
----~----.. 

II. Mltte III. Westen 
Ortsklaase Ortsklasse 

C A B C A I B 

I 
c 

I 
I 
I 

I 
132 178 166 154 1911178 165 

86 118 110 102 126 118 110 

132 178 166 154 191
1

178 165 

79 108 101 94 116 108 100 
I 

Fiir die Angehorigen eines Erwerbslosen, Ehegatten, Kinder und 
sonstige unterstiitzungsberechtigte Angehorige, wird die Unterstiitzung 
in Form von Familienzuschlagen erhoht. Die Unterstiitzung wird nur 
fiir die sechs Wochentage gewahrt und nur gezahlt, wenn keine Mog
lichkeit besteht, eine Arbeitsgelegenheit zuzuweisen. Fiir den Fall, 
daB dem Erwerbslosen Arbeit an einem Ort zugewiesen wird, der auBer
halb seines Wohnortes liegt, erhalt er die Fahrkosten und eine an
gemessene Beihilfe zu den Reisekosten sowie beim Umzug der Familie 
Beihilfe zu den Umzugkosten. 

Kurzarbeiter erhalten, wenn sie weniger als zwei Drittel ihres vollen 
Arbeitsverdienstes in der Kalenderwoche oder Kalenderdoppelwoche 
erzielen, den Unterschied zwischen Arbeitsverdienst und zwei Drittel 
des vollen Verdienstes als Kurzarbeiterunterstiitzung, und zwar 40 vR 
dieses Unterschiedes fUr ihre Person und 10 vR des Unterschiedes mehr 
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fiir jeden zuschlagsberechtigten AngehOrigen bis zu zwei Drittel des 
voilen Arbeitsverdienstes. 

Aile Erwerbslosen, die eine Gemeinde zu unterstiitzen hat, sollen 
von dieser bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse versichert werden. 
Zu diesen rechnen aber nur Erwerbslose, die keinen Verdienst haben, 
also nicht auch Teilunterstiitzte und Kurzarbeiter. Die Gemeinde hat 
die Erwerbslosen binnen 3 W ochen nach Beginn der Unterstiitzung 
anzumelden und die vollen Beitrage aus den Mitteln der Fiirsorge fUr 
sie zu zahlen. Nach der Entscheidung des Reichsarbeitsministers yom 
19. Mai 1925 ist als Grundlohn fUr die Krankenversicherung der Er
werbslosen sechs Siebentel der doppelten Erwerbslosenunterstiitzung 
zu rechnen, eine besondere Einstufung in Lohnstufen oder Mitglieds
klassen findet nicht mehr statt. 

Die Unterstiitzung der Erwerbslosen ist einkommensteuerfrei, ebenso 
auch die Unterstiitzung fiir Kurzarbeiter, der tatsachlich verdiente 
Lohn der letzteren unterliegt dagegen der Einkommensteuer. 

Nach der 7. Ausfiihrungsverordnung des Reichsarbeitsministers zur 
Verordnung iiber Erwerbslosenfiirsorge yom 21. Januar 1926 ist die 
Erwerbslosenfiirsorge seit 1. Januar 1926 auch auf diejenigen Beschaftig
ten, Angesteilte, ausgedehnt, die infolge ihres 225 M. iibersteigenden 
Monatsgehaltes nicht mehr nach der Reichsversicherungsordnung, aber 
auf Grund des Angestelltenversicherungsgesetzes fUr den Fall der 
Krankheit pflichtversichert sind, d. i. bis 6000 M. Jahresgehalt. Die 
Arbeitgeber sind daher verpflichtet, auch fiir diese Angestellten Er
werbslosenbeitrage zu zahlen und haben zu dem Zwecke sie bei der 
Krankenkasse anzumelden, bei der sie fUr den Fall der Krankheit 
pflichtversichert waren, wenn ihr Arbeitsverdienst nicht iiber die Grenze 
der Krankenversicherungspflicht hinausginge. Bei der Berechnung der 
Beitrage wird die obere Grenze der Krankenversicherungspflicht als 
wirklicher Arbeitsverdienst, zur Zeit also 225 M. monatlich, zUgi.'unde 
gelegt. Ein diese obere Grenze iibersteigendes Monatsgehalt unterliegt 
mit dem Mehrbetrage nicht mehr der Beitragspflicht. Der Beitrags
satz betragt danach zurZeit 3 vH von 225 = 6,75 M., wovon der 
Arbeitgeber und der Angestellte die Halfte tragen. 

Die Bedeutung der Erwerbslosenfiirsorge ergibt sich daraus, daB 
am 1. Januar 1926 in Deutschland 2029000 Hauptunterstiitzungs
empfanger, 2360000 Zuschlagsempfanger und auBerdem etwa 1 Million 
nicht unterstiitzungsberechtigte Erwerbslose vorhanden waren, mithin 
ein Zehntel des ganzen deutschen Volkes arbeitslos war. 

Der Grundgedanke der Erwerbslosenfiirsorge ist das "Recht auf 
Arbeit". Der Staat oder die Allgemeinheit hat die Pflicht anerkannt, 
seinen Angehorigen entweder den zu ihrem Lebensunterhalt not
wendigen Verdienst aus Arbeit zu verschaffen oder, falls ihm dies nicht 
moglich ist, den betreffenden Personen durch Unterstiitzungsgewahrung 
Daseinsmoglichkeit zu geben. Das Recht auf Arbeit bedingt aber auch 
die Pflicht zur Arbeit, und daher bestimmt die Verordnung yom 16. Fe
bruar 1924 einerseits, daB die Zahlung der Erwerbslosenunterstiitzung 
von einer Arbeitsleistung abhangig zu machen ist, und anderseits, daB 
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die unproduktive, d. h. ohne Arbeitsleistung gezahlte Unterstiitzung 
in produktive Arbeit umzusetzen ist. Dieses Ziel verfolgt die sog. pro
duktive Erwerbslosenfiirsorge durch die Notstandsarbeiten, wah
rend die Pflichtar beit bei Arbeiten abzuleisten ist, die gemeinniitzigen 
Charakter tragen und zusatzlicher Natur sind. Bei leichteren Arbeiten 
sollen wochentlich 3, bei schwereren Arbeiten 2 Tage geleiatet 
werden. Die Notstandsunternehmen haben den Zweck, durch die Be
schaftigung von Erwerbslosen die sonst zu zahlende Unterstiitzung zu 
sparen. Sie miissen abel' einen volkswirtschaftlichen Wert haben und 
eine zusatzliche Arbeitsgelegenheit schaffen, d. h. das Unternehmen 
wird nur zur Beschaftigung von Erwerbslosen ausgefiihrt odeI' wiirde 
wenigstens ohne eine Forderung aus Mitteln del' produktiven Erwerbs
losenfiirsorge in absehbarer Zeit nicht ausgefiihrt werden. 

Nach denBestimmungen des Reichsarbeitsministers iiber offentliche 
Notstandsarbeiten yom 30. April 1925 ist die Beschaftigung del' Er
werbslosen bei Notstandsarbeiten eine Form del' Erwerbslosenfiirsorge, 
gilt abel' als Beschaftigung gegen Entgelt im Sinne del' Reichsversiche
rungsordnung und des Einkommensteuergesetzes. Die Notstands
arbeiter erhalten an Stelle del' Erwerbslosenunterstiitzung eine Ver
giitung, die del' Leistung angemessen ist. Soweit die Art del' Arbeit es 
irgend zulaSt, ist eine Akkordvergiitung odeI' eine Leistungspramie vor
zusehen. Falls dies nicht moglich ist, muS mindestens ein angemessenes 
MaS an Arbeitsleistung fiir den Arbeitstag festgesetzt werden. Die 
Arbeitsdauer betragt wochentlich 48 Stunden und die Dauer del' Be
schiiftigung bei Notstandsarbeiten in del' Regel 3 Monate. Die Rohe 
del' Vergiitung wird yom Landesarbeitsamt festgesetzt. FUr Berlin und 
Provinz Brandenburg gelten die in AnI. 2 abgedruckten Arbeits
bedingungen. Die Bestimmungen des Betriebsrategesetzes iiber Be
triebsrate (s. Kap. 3e) finden nach einer Entscheidung des Arbeits
gerichtes in Miinchen auf Notstandsarbeiten keine Anwendung. 

Ober Umfang und Art del' produktiven Erwerbslosenfiirsorge macht die 
Zeitschrift "Wirtschaft und Statistik" folgende Angaben: In Pl'eullen 
wurden yom 1. April 1920 bis 1. April 1925 80344000 Tagewel'ke geleistet, 
was einer viermonatigen Beschaftigung von 800000 Erwerbslosen ent
spricht. Die Tagewerke verteilen sich mit 29 vH auf Erd- und StraI.len
bauten, 25 vH auf Meliorationen und 46 vH auf Hochbauten, Sport- und 
Spielplatze. Auch in Bayern und Thiiringen machen die Erd- und StraI.len
bauOOn den HauptanOOil aus, in Bayern von 1930 MaI3nahmen in del' Zeit 
1919/2435 vH und in Thiiringen von 832 MaI.lnahmen in del' Zeit 1920/24 
58 vH, auf Meliorationen in Bayern 39 vH, in Thiiringen 12 vH und del' 
Rest auf Hochbauten usw. 1m ganzen sind im Deutschen Reiche laut 
Reichsarbeitsblatt Nr.8, 1925 in del' Zeit vom 1. Januar 1920 bis 1. Ja
nuar 1925 33661 MaI.lnahmen mit 110945431 Tagewerken anerkannt wor-
den, wovon auf den Tiefbau ..... 102120015 

auf den Hochbau .. . .. 8881141 
auf Verschiedenes . . .. 9944275 entfallen. 

Durch das groSe Versicherungswerk des vorigen Jahrhunderts wurde 
del' Arbeiter VOl' den Folgen del' Krankheit und del' Ungliicksfalle im 
Berufsleben, des Alters und del' Invaliditat auf Kosten del' Gesamtwirt
schaft geschiitzt, nur fiir den Fall unverschuldeter Arbeitslosigkeit 
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blieb der Arbeiter der Armenpflege uberantwortet, und dadurch ent
stand in den Wirtschaftskrisen der Nachkriegszeit ein unhaltbarer Zu
stand, der dann durch das Erwerbslosenfiirsorgegesetz beseitigt wurde. 
Aber auch diese Fursorge entspricht weder der Psyche des modernen 
Arbeiters noch dem Sinne sozialer Krisen, und in folgerichtiger Fort
fu~rung des Versicherungsgedankens muB daher auch fur die Arbeits
losigkeit das Fursorgeprinzip durch das auf das Selbstverwaltungs
prinzip gestellte Versicherungssystem ersetzt werden, bei dem Arbeit
geber und Arbeitnehmer sich in die Kosten teilen. Ein Gesetzentwurf 
fur die Arbeitslosenversicherung1) ist daher auch bereits aufgestellt. 
Mit dem Versicherungsprinzip kommt die fUrsorgerechtliche Bedurftig
keitsprufung in Fortfall, und damit wird nicht allein ein gewisser Ver
waltungsaufwand erspart, sondern es werden auch die Bedingungen 
fiir den Empfang der Unterstutzungen erheblich verscharft werden 
konnen. Die Versicherungsbeitrage sind dann ebenfalls Sparsummen, 
die fUr die Zukunft vorsorgen sollen, wobei allerdings dem einzelnen 
die freie Entscheidung uber Beginn und Rohe dieser Spartatigkeit ent
zogen und das Risiko auf die Schultern der Gesamtheit gelegt ist. Die 
Arbeitslosenversicherung wird daher die Kronung der Deutschen Sozial
versicherung bedeuten. 

Die produktive Erwerbslosenfursorge als ErganzungsmaBnahme zur 
unterstutzenden Fiirsorge ist wohl ein Mittel zur Linderung der Not, 
zur Erhaltung der Arbeitsfreude und der Arbeitsfahigkeit, zur FIuk
tuation auf dem Arbeitsmarkt, kann aber als Mittel zur Bekampfung 
der Arbeitslosigkeit selbst nicht in Betracht kommen. Die Arbeits
Iosigkeit als Massenerscheinung ist ein Problem, das in vollem Um
fange erst dem kapitalistischen Zeitalter gestellt worden ist. Wenn 
in friiheren Zeiten durch Produktionsverschiebungen einzelne Be
volkerungsteile arbeitslos wurden, so war es leicht, den aus ihrem 
traditionellen Beruf Vertriebenen sehr bald restlos neue Erwerbs
moglichkeiten zu schaffen, weil die Welt mit ihren naturlichen Produk
tionsbedingungen fur jeden, der arbeiten wollte, noch genugend Raum 
bot. Erst mit dem tJbergang zum modernen Kapitalismus bildete sich 
das moderne stadtische Proletariat, das Staat und Gesellschaft vor ganz 
neue Aufgaben stellt. 

1m Merkantilismus sehen wir bereits die Erkenntnis aufdammern, 
daB es sich bei den Arbeitslosen um Opfer der Wirtschaftsfiihrung 
handelte, fur die die Allgemeinheit auf Grund von Armengesetzen oder 
freier Wohltatigkeit aufzukommen hatte. Der dieses System ablOsende 
Liberalismus nahm freilich wieder eine andere SteHung zu dem Arbeits
Iosenproblem ein. In seinem ungeheuren Optimismus und seiner un
bedingten Anbetung des wirtschaftlich-technischen Erfolges glaubte 
er im vollig freien Wettbewerb und der unbeschrankten Selbstbestim
mung zugleich auch die soziale Frage losen zu konnen. Die Arbeits
losigkeit war ihm ein selbstverschuldetes, verdientes Schicksal, mit dem 
der einzelne sich selbst auseinandersetzen muBte. Nur wenige klare 

1) Reichsarbeitsblatt 1925, Heft 34. 
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Kopfe durchschauten bereits die wahren gesellschaftlichen Zusammen
hange und formulierten das Problem so, wie es sich uns heute darbietet, 
namlich Massenarbeitslosigkeit als Folge des neuen Wirtschaftsystems, 
eine dem Auf und Ab der Konjunkturentwicklung entsprechende 
Krisenerscheinung des nationalen und internationalen Arbeitsmarktes. 
Damit war auf der sozialen Seite dem Kapitalismus eine Aufgabe ge
stellt, von deren Losung vielleicht sogar sein Schicksal abhangt. 

f) Ar bei tnehmersch u tz. 
Neben der Sozialversicherung sind noch durch die Reichsgewerbe

ordnung Tit. VII und eine Reihe reichs- und bundesgesetzlicher MaB
nahmen Vorschriften iiber den Arbeitnehmerschutz getroffen. Sie be
treffen auBer der Regelung der Arbeitszeit (s. Kap. 3b) die Arbeit an 
Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen, den Schutz der Arbeiter gegen 
Gefahren fiir Leben und Gesundheit, die Einrichtungen zur Aufrecht
erhaltung der guten Sitten und des Anstandes, die Arbeitszeit der weib
lichen und jugendlichen Arbeiter, die Kinderarbeit und die Hausarbeit. 

Die Sonntagsruhe ist vorgeschrieben bei der Beschaftigung gewerb
licher Arbeiter durch §§ 105a-i, 136 Abs.4 Gew.-O., fiir Handlungs
gehilfen in der Verordnung iiber Sonntagsruhe im Handelsgewerbe 
und in Apotheken yom 5. Februar 1919. 

Die Arbeitsraume und Maschinen sind so einzurichten und der Be
trieb ist so zu regeln, daB die Arbeiter gegen Gefahren fiir Leben und 
Gesundheit so weit geschiitzt sind, wie es die Natur des Betriebes ge
stattet. Diese gewerbehygienischen MaBnahmen beziehen sich im 
wesentlichen auf das Arbeitsverfahren, die Arbeitsstoffe und Arbeits
raume. Uberwiegende Anstrengung einzelner Korperteile, z. B. an
dauerndes Stehen weiblicher Personen usw., ist zu vermeiden. 
Maschinen und Apparate sind so aufzustellen, daB eine Gesundheits
schadigung der Arbeiter durch Gerausche und Erschiitterungen aus
geschlossen ist, aIle Triebwerke sind zu verkleiden oder abzuschlieBen. 
Gegen Einwirkung starker Hitze und Kalte sind die Arbeiter eben
falls :zu schiitzen. Die Arbeitsraume miissen durch direktes Tages
licht oder kiinstliche Beleuchtung gut erhellt sein und wirksam geliiftet 
werden konnen, als Luftraum fiir eine Person sind mindestens 15 cbm 
zu rechnen; der Staub muB durch mechanische Abfangvorrichtungen 
an der Entstehungsstelle abgesaugt und so beseitigt werden, daB er die 
Arbeiter und Anwohner nicht belastigen kann; schadliche Diinste und 
Gase sind in gleicher Weise abzusondern und unschadlich zu machen. 
Fiir gutes Trinkwasser an passenden Stellen, fiir Wasch- und Ankleide
raume, Speiseraume und erforderlichenfalls auch fiir Brausebader ist 
Vorsorge zu treffen. Zur Aufrechterhaltung der guten Sitten und des 
Anstandes sind entsprechende Einrichtungen, als getrennte Wasch
und Ankleideraume, Aborte usw., zu treffen und zu unterhalten, wenn 
moglich ist bei der Arbeit die Trennung der Geschlechter durchzufiihren. 

Vnter minderjahrigen Arbeitern im Sinne der Gew.-O. sind aHe 
in gewerblichen Betrieben beschaftigten mannlichen und weiblichen 
Personen unter 21 Jahren und unter jugendlichen Arbeitern solcha 
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untar 16 Jahren zu verstehen. Fiir die letzteren und ftir Arbeiterinnen 
tiberhaupt besteht bei zahlreichen Gewerbezweigen, die mit besonderen 
Gefahren fiir die Gesundheit und SittIichkeit verbunden sind, ein Be
schiiftigungsverbot oder die Beschiiftigung ist von besonderen Bedin
gungen abhangig. Die Ruhezeit ftir jugendIiche Arbeiter ist allgemein 
auf ununterbrochen 11 Stunden festgesetzt, an Sonn- und Festtagen 
ist ihre Beschiiftigung allgemein verboten. Die Beschiiftigung von 
jugendIichen Arbeitem unter 14 Jahren darf die Dauer von 6 Stunden 
nicht tiberschreiten, fiir die Arbeitszeit der jugendIichen Arbeiter 
zwischen 14 und 16 Jahren gelten die allgemeinen Anordnungen tiber 
die Arbeitszeit gewerbIicher Arbeiter. Die Einstellung minderjahriger 
Personen als Arbeiter darf nur erfolgen, wenn sie mit einem Arbeitsbuch 
versehen sind, das von der PoIizei kosten- und stempelfrei ausgestellt 
wird und den Zweck hat, Minderjahrige vom Vertragsbruch abzuhalten. 
Der Arbeitgeber muG deshalb das Arbeitsbuch dem Minderjahrigen erst 
nach rechtmaf3iger AuflOsung des Arbeitsvertrages zUrUckgeben (§§ 107 
bis 111, 146-154a Gew.-O.). Die Gewerbetreibenden sind femer ver
pfIichtet, ihren Arbeitem unter 18 Jahren, die eine von der Gemeinde
behorde oder vom Staat als Fortbildungsschule anerkannte Vnter
richtsanstalt besuchen, hierzu die erforderIiche Zeit zu gewahren. Die 
Fortbildungsschule dient zur Erweiterung der in der Volksschule er
worbenen Kenntnisse, mogIichst in Anlehnung an den kiinftigen Beruf. 
Die PfIicht zum Besuch der Fortbildungsschule besteht bis zum 18. Le
bensjahr (Art. 145 der RV.). Der von minderjahrigen Arbeitern ver
diente Lohn darf ihnen nur mit schriftIicher Zustimmung der Eltem 
oder Vormtinder unmittelbar ausgezahlt werden. 

"Ober die Beschiiftigung von Kindem trifft das Kinderschutzgesetz 
vom 30. Marz 1903 eingehende Bestimmungen. Als Kinder im Sinne 
dieses Gesetzes gelten Knaben und Madchen unter 13 Jahren, soweit 
sie noch volksschulpfIichtig sind. Sie diirfen in Gewerbebetrieben nur 
beschaftigt werden, wenn dem Arbeitgeber vor der Beschiiftigung eine 
von der PoIizei ausgestellte Arbeitskarte eingehandigt wird. Die Arbeits
zeit von Kindern darf nicht langer als drei Stunden und wahrend der 
Schulferien nicht tiber 4 Stunden tagIich dauem. 

Fiir Hausarbeiter, die gewerbIiche Arbeit verrichten, sieht das Haus
arbeitsgesetz vom 20. Dezember 1911 und 27. Juni 1923 den ErlaB beson
derer Bestimmungen tiber die tagIiche Arbeitszeit nach dem Ermessen 
der zustandigen BehOrde vor. 

Die Aufsicht tiber samtIiche Arbeiterschutzvorschriften wird neben 
den ordentIichen PoIizeibehOrden von besonderen staatIichen Be
horden, Gewerbeaufsichtsamt, Fabrikinspektion, auf Grund 
der Gew.-O. ausgetibt. Die Organisation der Gewerbeaufsicht ist den 
einzelnen Landesregierungen im Rahmen der gesetzIichen Bestim
mungen tiberlassen. In allen Landem besteht eine zentrale Be
horde, von der aus die Aufsicht liber die Durchfiihrung der Arbeiter
schutzvorschriften durch Gewerbeaufsichtsbeamte, Gewerberate, Ge
werbeinspektoren, erfolgt. Die Tatigkeit dieser Beamten erstreckt sich 
nicht nur auf die fortlaufende Besichtigung der gewerblichen Anlagen 
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hinsichtlich der Betriebsgefahren sowie der Beschaftigungsweise der 
erwachsenen und jugendlichen Arbeiter, sondern auch auf die Mit
wirkung bei der Neuanlage und bei Umbauten gewerblicher Betriebe. 
Das Gewerbeaufsichtsamt und dessen Organe wirken iiberhaupt stete 
gutachtlich, sachverstandig und beratend bei allen den Arbeiterschutz 
betreffenden Fragen mit. Zur Durchfiihrung seiner Aufgaben hat der 
Gewerbeaufsichtsbeamte das Recht, die ihm zur Aufsicht unterstellten 
Anlagen jederzeit zu betreten und zu besichtigen, auch in der Nacht 
wahrend der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, geeignete 
Auskiinfte zu erteilen und statistische Mitteilungen iiber ihre Arbeiter 
zu machen. AIle Auskiinfte, gleichviel ob sie yom Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer kommen, diirfen aber, soweit sie sich auf Betriebs- oder 
sonstige Geschaftsverhaltnisse beziehen, nur im Rahmen der amtlichen 
Notwendigkeit verwendet werden. Bekanntgabe an Dritte wiirde nicht 
nur eine Verletzung der Amtsverschwiegenheit sein, sondern auch straf
oder zivilrechtliche Folgen gegen den Beamten oder den Staat nach sich 
ziehen. Dber die amtliche Tatigkeit der Gewerbeaufsiohtsbeamten 
werden alljahrlich Jahresberichte ausgegeben. 

Auf dem Gebiete der Unfallverhiitung findet eine gemeinsame Be
tatigung mit den technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossen
schaften statt. Die Aufsicht iiber die Dampfkesselanlagen, Dampf
fasser, elektrischen Anlagen, Aufziige, Azetylenanlagen u. a. iiben neben 
diesen auch die Ingenieure der Dampfkesseliiberwachungsvereine aus. 
Fiir die Bekampfung der Betriebsgefahren, bei der UnfalI- und Krank
heitsverhiitung sollen nach dem Betriebsrategesetz auch die Betriebs
oder Arbeiterrate mitwirken und die Tatigkeit der amtlichen Aufsichts
personen unterstiitzen. 

Dber die Annahme und Entlassung der Arbeiter bei Bauausfiihrungen, 
iiber die Wohlfahrtseinrichtungen auf Baustellen usw. bestehen in den 
meisten Landern gesetzliche oder polizeiliche Vorschriften, die auch den 
Bauvertragen zugrunde gelegt werden. So sind in den Anlagen 3 und 4 
die Bestimmungen iiber die Annahme und Entlassung von Arbeit
nehmern sowie iiber Arbeiterfiirsorge beim Bau des Weser-Elbe-Kanals 
wiedergegeben. AlIe der Wohlfahrt der Arbeiter auf Baustellen dienen
den Anlagen bediirfen auBerdem der polizeilichen Genehmigung. 

g) Arbeitsnachweis. 
Seit Einfiihrung der Erwerbslosenfiirsorge haben immer groBere 

Bedeutung erlangt die offentlichen Arbeitsnachweise. Die ur
spriingliche Form der Arbeitssuche, die Umschau nach einer Arbeits
gelegenheit, ist in der Neuzeit immer mehr verdrangt worden von den 
modernen Formen der Bekanntmachung und der organisierten Stellen
vermittlung. Eine reichsgesetzliche Regelung hat dann das Reichs
arbeitsnachweisgesetz yom 22. Juli 1922 gebracht. Dieses Gesetz regelt 
die offentliche Arbeitsvermittlung sowohl fUr Arbeiter als auch fiir An
gestellte und kennt 3 Formen der Arbeitsnachweisamter: die Arbeits
nachweise, die Landesamter fiir Arbeitsvermittlung und das Reichsamt 
fiir Arbeitsvermittlung. 
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Die Arbeitsnachweise sollen sich in erster Linie mit del' Arbeits
vermittlung befassen, das Gesetz ubertragt ihnen ferner die Mitwirkung 
bei del' Arbeitslosenversicherung. Weitere Aufgaben zur Regelung des 
Arbeitsmarktes, insbesondere bezuglich der Arbeitsbeschaffung, der 
Erwerbsbeschrankten- und Wandererfursorge, konnen ihnen durch die 
zustandigen Gemeinden, die obersten Landesbehorden oder das Reichs
amt uberwiesen werden. Diese konnen die Arbeitsnachweise auch er
machtigen oder verpflichten, ihre Tatigkeit auf Berufsberatung und 
Lehrstellenvermittlung zu erstrecken. FUr den Bezirk jeder unteren 
VerwaltungsbehOrde solI grundsatzlich ein Arbeitsnachweis errichtet 
werden, jedoch kann die oberste Landesbehorde nach Anhorung des 
zustandigen Landesamtes fUr Arbeitsvermittlung anordnen, daB fUr den 
Bezirk mehrerer unterer Verwaltungsbehorden ein gemeinsamer Arbeits
nachweis oder daB innerhalb des Bezirks einer unteren Verwaltungs
behorde weitere Arbeitsnachweise errichtet werden. Das gesamte 
Reichsgebiet solI mit einem Netz von Arbeitsnachweisen uberspannt 
werden, das jedoch nicht gleichmaBig sein, sondern auf die ortlichen Ver
haltnisse, Bevolkerungsdichte, Raufigkeit des Stellenwechsels u. a. m. 
Rucksicht nehmen muB. 

Die Verfassung der offentlichen Arbeitsnachweise ist durch eine 
Satzung, die Geschaftsfiihrung durch eine Geschaftsordnung zu regeln, 
fUr welche Muster yom Reichsamt aufgestellt sind 1). 

Die Landesamter fur Arbeitsvermittlung sind die sachlichen 
Aufsichts- und Beschwerdestellen gegenuber den Arbeitsnachweisen. 
Sie haben den Ausbau der Arbeitsvermittlung in ihrem Bezirk zu fordern 
und auf ein geordnetes Zusammenarbeiten der Arbeitsnachweise hinzu
wirken. Die Landesamter werden fUr groBere Bezirke, Lander und 
Provinzen yom Reichsarbeitsminister errichtet. Das Reichsamt fur 
Arbeitsvermittlung ist durch Reichsgesetz yom 5. Mai 1920 zur Be
obachtung des Arbeitsmarktes und zur einheitlichen Regelung der Arbeits
vermittlung im Reichsgebiet geschaffen und durch Gesetz yom 30. De
zember 1923 in "Reichsarbeitsverwaltung" umbenannt worden, 
welche dem Reichsarbeitsminister untersteht. Die Leitung liegt in den 
Randen des Prasidenten, der ebenso wie die Mitglieder von dem Reichs
prasidenten ernannt wird. 

Fur jeden Arbeitsnachweis sowie fUr jedes Landesamt ist ein Ver
waltungsausschuB, fur das Reichsamt ein Verwaltungsrat gebildet. Der 
VerwaltungsausschuB der offentlichen Arbeitsnachweise besteht aus 
dem Vorsitzenden des Arbeitsnachweises oder seinem Stellvertreter 
und mindestens je drei Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Beisitzer. 
Der VerwaltungsausschuB des Landesamtes besteht aus dem Vor
sitzenden dieses Landesamtes oder einem seiner Stellvertreter und min
destens je vier Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Vertretern del' Errich
tungsgemeinden irn Bezirke des Landesamtes als Beisitzer. Unter den 
Beisitzern sollen sich in beiden Ausschiissen Frauen befinden. Der Ver
waltungsrat beirn Reichsamt besteht aus dem Prasidenten des Reichs-

1) Reichsarbeitsblatt 1922, Nr. 22, 23 und 24. 
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amtes oder seinem Stellvertreter als Vorsitzenden sowie aus Vertretern 
der offentlichen Korperschaften, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, 
unter denen sich mindestens eine Frau befinden muB. 

Fur einzelne Fachgruppen sollen nach Bedarf bei den Arbeitsnach
weisen Fachabteilungen gebildet werden, die aber auch mit Zustimmung 
des Landesamtes fur den Bezirk mehrerer Arbeitsnachweise gemeinsam 
errichtet werden konnen. 

Die Vermittlungstatigkeit solI unentgeltlich, unparteiisch und ohne 
Rucksicht auf die ZugehOrigkeit zu einer Vereinigung erfolgen. Sie soll 
dahin wirken, daB freie Stellen durch moglichst geeignete Arbeitskrafte 
besetzt werden. Soweit ein Tarifvertrag besteht, hat der offentliche 
Arbeitsnachweis die Vermittlung beteiligter Arbeitnehmer an beteiligte 
Arbeitgeber nur zu tariflich zulassigen Bedingungen vorzunehmen. FUr 
den Fall des Ausstandes oder der Aussperrung verpflichtet das Gesetz 
die Arbeitgeber und berechtigt die wirtschaftlichen Vereinigungen der 
Arbeitnehmer, den zustandigen Arbeitsnachweisen von Beginn und Be
endigung des Ausstandes oder der Aussperrung schriftlich Anzeige zu 
machen. Ist diese erstattet, so hat der Arbeitsvermittler den Arbeit
suchenden von dem Arbeitskampf zu unterrichten und ihn nur dann zu 
vermitteln, wenn er es verlangt. Auch darf der Arbeitsvermittler aus
standige oder ausgesperrte Arbeitnehmer nur dann vermitteln, wenn 
er dem Arbeitgeber von dem Arbeitskampf Kenntnis gegeben hat. 

Dber die Arbeitsvermittlung auBerhalb der Arbeitsnachweise be
stimmt das Gesetz, daB die nichtgewerbsmaBigen Arbeitsnachweise der 
Aufsicht des Landesamtes ffir Arbeitsvermittlung unterstehen, und daB 
fUr sie die gleichen Vermittlungsgrundsatze wie fUr die gesetzlichen 
Arbeitsnachweise gelten. Die gewerbsmaBige Stellenvermittlung ist 
yom 1. Januar 1931 ab verboten. 

Die Regelung der Kostenfrage behalt das Arbeitsnachweisgesetz 
einem besonderen Gesetz vor, sie ist vorlaufig erfolgt durch die Ver
ordnung yom 13. Februar 1924, nach welcher die von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zu leistenden Beitrage ffir die Erwerbslosenffirsorge auch 
die notwendigen Kosten des offentlichen Arbeitsnachweises zu zwei 
Drittel mit decken sollen. Das restliche Drittel wird von der oder den 
Errichtungsgemeinden getragen. 

Zur Aus- und DurchfUhrung des Arbeitsnachweisgesetzes sind eine 
ganze Reihe von Verordnungen und Anweisungen ergangen. Die wich
tigsten davon sind: 

1. Die allgemeinen Bestimmungen fUr die Berufsberatung und Lehr
stellenvermittlung bei den Arbeitsnachweisamtern und au13erhalb der
selben yom 13. Mai 1923. Sie stellen die allgemeinen Richtlinien fiir die 
Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung auf, einmal soweit diese bei 
den Arbeitsnachweisen erfolgt und dann soweit andere Stellen sich dieser 
Aufgabe annehmen. 

2. Die Verordnung tiber die Einstellung und Beschiiftigung auslandi
scher Arbeiter sowie tiber Anwerbung und Vermittlung auslandischer Land
arbeiter yom 2. Januar 1923. Sie bestimmen, daB auslandische Arbeiter 
nur in genehmigten Arbeitsstellen und nur dann beschiiftigt wer4en diir
fen, wenn sie Ausweispapiere besitzen. Auch machen sie den Ubertritt 
auslandischer landwirtschaftlicher Arbeiter aus der Landwirtschaft in die 

Janssen, Bauingenieur. 2. Anfl. 8 
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Industrie von der Zustimmung des zustandigen Landesamtes fiir Arbeits· 
vermittlung abhangig. Auslandische landwirtschaftliche Arbeiter diirfen 
nur durch die Deutsche Arbeiterzentrale bzw. mit ihrer Genehmigung an· 
geworben und vermittelt werden. 

3. Die Verordnungen fiber Anwerbung und Vermittlung von Arbeit· 
nehmern nach dem Auslande yom 4.0ktober 1923 und 23. Juli 1924. Sie 
machen diese Vermittlung von besonderer Erlaubnis abhangig. 

4. Die Bestimmungen fiber Angestelltenvermittlung yom 17. J uli 1924. 
Sie stellen die gesamte behordliche Arbeitsvermittlung von der Fach· 
abteilung fiir Angestellte beim Reichsamt fiir Arbeitsvermittlung bis zu 
dem kleinsten Arbeitsnachweisamt, auch wenn dieses keine besondere Fach· 
abteilung fiir Angestellte hat, in den Dienst der Angestelltenvermittlung. 
Dabei beriicksichtigen sie einmal die besonderen Eigenheiten dieses Ver· 
mittlungszweiges, zum anderen aber auch die Sonderbelange der Ver. 
mittlungseinrichtungen der groJ3en kaufmannischen Verbande, die ihre 
Vermittlungstatigkeit z. T. fiber groJ3ere Gebiete, einige von ihnen sogar 
fiber das ganze Reich erstrecken. 

An auslandischen gewerblichen Arbeitern waren vor dem Kriege in 
der deutschen Volkswirtschaft (ohne Bayern, Baden und Wfirttem· 
berg) etwa 355000 beschiiftigt, dagegen im Jahre 1924 nur noch 108000 
bei einer Gesamtzahl der einheimischen gewerblichen Arbeiter von 
8,2 Mlllionen. Von den 108000 waren auch 83,5 vH schon langere 
Zeit in Deutschland ansassig. Die auslandischen Arbeiter vertellen sich 
zur Hauptsache auf 9 verschiedene Berufe, unter denen das Bau· 
gewerbe der Anzahl der Arbeiter noch an 7. Stelle stand. Die Zahl 
der auslandischen Arbeiter im Baugewerbe betrug 1924 2312,davon 
waren 1879 schon langere Zeit in Deutschland und 433 waren neu 
hinzugekommen. 

Die Einstellung und Beschiiftigung auslandischer Arbeiter ist ge· 
regelt durch eine Verordnung des Reichsarbeitsministers, welche in 
AnI. 5 wiedergegeben ist. 

3. Arbeiter- und Angestelltenrecht. 
a) Arbeitsvertrag. 

Das Ziel jeder nationalen Arbeitspolitik muB sein: jedem Volks· 
angehOrigen Arbeitsgelegenheit und Arbeitsmoglichkeit zu geben. 1m 
V ordergrunde dieser Politik stehen in sozialer Hinsicht die beiden Pro· 
bleme: Lohn und Arbeitszeit. Sie finden ihre Regelung in dem 
Ar beitsvertrage. 

Der Arbeitsvertrag ist der gegenseitige Vertrag, durch den sich 
der Arbeitnehmer zur Leistung von Diensten, der Arbeitgeber zur Lei· 
stung einer Vergiitung verpflichtet. Fiir den Arbeitsvertrag gelten die 
allgemeinen Rechtsgrundsatze des biirgerlichen Rechtes, die Vor· 
schriften der §§ 611-630 BGB. iiber den Dienstvertrag, sowie die 
allgemeinen arbeitsrechtlichen Bestimmungen anderer Gesetze und 
Verordnungen, wie des Betriebsrategesetzes, und schlieBlich die fiir 
gewisse Arbeitnehmergruppen getroffenen Sondervorschriften, wie der 
Gew.·O. ffir gewerbliche Arbeiter und Angestellte und des HGB. 
ffir Handlungsgehilfen. Fiir das Verhaltnis dieser Bestimmungen zu· 
einander ist zu beachten, daB das Sondergesetz dem allgemeinen 
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Gesetz vorgeht, die _ allgemeinen Vorschriften finden nur insoweit 
Anwendung, als nicht die Sondergesetze etwas anderes bestimmen. 
Den gesetzlichen Vorschriften gehen zudem etwaige Sonderverein
barungen, Tarifvertrage, Arbeitsordnung oder Arbeitsvertrag vor, 
soweit sie nicht ausnahmsweise verboten sind, und da die letzteren 
zur Zeit immer mehr eine kollektive Regelung finden, so treten die ge
setzlichen Vorschriften iiber das Arbeitsvertragsrecht und arbeits
vertragliche Einzelvereinbarungen mehr und mehr an Bedeutung 
zuriick, die individualistische Einze~regelung des Arbeitsvertrages ist 
durch kollektive oder Gesamtregelung in den Hintergrund gedrangt 
worden. Die wichtigste Aufgabe des Arbeitsvertrages ist heute meist 
nur noch die Begrtindung des ArbeitsverhaItnisses, der Inhalt des 
Arbeitsvertrages selbst ist meist eingehend durch Kollektivvertrag oder 
Regelungsvertrag, namlich durch Tarifvertrag undArbeitsordnung, 
manchmal auch durch Betriebsvereinbarung geregelt. Der Tarif
vertrag ist ein Vertrag tiber den Inhalt von Arbeits- oder Lehrvertragen, 
abgeschlossen zwischen einem Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband 
einerseits und einer Arbeitnehmervereinigung anderseits, wahrend die 
Betriebsvereinbarung eine Vereinbarung zwischen Unternehmer und 
Betriebsvertretung tiber die Regelung der Arbeitsbedingungen oder die 
Rechtsbeziehungen zwischen Unternehmer und Betriebsvertretung ist. 
Solche Vereinbarungen sind neben der meist besonders geregelten 
Arbeitsordnung auch nach dem Betriebsrategesetz zulassig. Regelform 
des Arbeitsvertrages ist aber zur Zeit Tarifvertrag und Arbeitsordnung 
(s. unter c und d). Die Betriebsvereinbarungen kommen zustande ent
weder durch freie Vereinbarung zwischen Unternehmer und Betriebs
vertretung oder, falls sich diese nicht einigen konnen, im Wege des 
Schlichtungsverfahrens (s. untere). Eine Betriebsvereinbarung kann 
nur in Betrieben mit gesetzlicher Betriebsvertretung und nur im Rahmen 
ihres Aufgabenkreises abgeschlossen werden, sie ist ausgeschlossen, 
soweit die - Arbeitsbedingungen durch Tarifvertrag abschlieBend ge
regelt sind. Eine Form ist ftir die Betriebsvereinbarung nicht vor
geschrieben, indes empfiehlt sich schriftlicher AbschluB. Der Inhalt 
der Betriebsvereinbarung scheidet sich ahnlich wie der der Tarifvertrage 
in einen normativen oder einzelvertraglichen Teil, das sind die allgemeinen 
Vorschriften tiber Arbeitsbedingungen, und einen obligatorischen oder 
gesamtvertraglichen Teil, das sind namentlich die Vorschriften iiber 
die Beziehungen zwischen dem Unternehmer und der Betriebsvertretung 
und tiber den Bestand der Betriebsvereinbarung. Die Betriebsverein
barung hat unmittelbare Wirkung dahin, daB die von ihr verfaBten 
Arbeitsvertrage mit dem in der Betriebsvereinbarung festgelegten In
halt erfiillt werden. Die Dauer der Betriebsvereinbarung richtet sich 
nach der ausdrticklich vereinbarten Zeit oder Kiindigungsmoglichkeit, 
ist hieriiber nichts vereinbart, so ist jederzeitige fristlose Ktindigung 
zulassig. 

Bei allen Verhandlungen tiber den AbschluB von Arbeitsvertragen 
spielen nun Lohn und Arbeitszeit die Hauptrolle. Das Lohnproblem 
ist durch die Nivellierungspolitik derGewerkschaften zweifellos auf ein 

8* 
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falsches Gleis geschoben, denn yom gesunden wirtschaftlichen Stand
punkt aus muB der Lohn mit der Leistung im Zusammenhang stehen. 
Qualitatsleistungen werden stets auf die Dauer eine Qualitatsentloh
nung bedingen, wahrend ein niedriges Lohnniveau auf die Dauer der 
technischen und organisatorischen Verbesserung der Wirtschaft ab
traglich sein kann. Wie sehr die Lohnpolitik der Gewerkschaften auf 
eine Nivellierung der Lohne hingearbeitet hatte, zeigt folgender Vergleich 
der Stundenlohne der gelernten und ungelernten Arbeiter im Berliner 
Baugewerbe. Es betrug der Stundenlohn 

1895 1913 1919 1922 1924 1925 
fUr einen gelernten Arbeiter .• 0,50 0,80 3,20 26,0 0,96 1,26 M. 
fUr einen ungelernten Arbeiter. 0,25 0,55 2,85 25,0 0,77 0,96" 
Unterschied • . . . . . . . • 50 31 II 4 20 24 vR. 

Der Unterschied war also im Jahre 1922 fast verschwunden, ist aber 
seitdem wieder in der Zunahme begriffen, ein Beweis fiir die Unhaltbar
keit der gewerkschaftlichen Lohnpolitik. 

In der Akkordarbeit kommt es darauf an, daB aus der Arbeit der 
htichste Nutzeffekt gezogen wird, erhebt sich dabei der Verdienst eines 
Arbeiters weit uber den kalkulierten Durchschnitt, so ist die bisweilen 
beobachtete Herabsetzung der Akkordsatze sehr bedenklich, da ein 
wesentlicher Anreiz fiir die Qualitatsarbeit verlorengeht und es schlieB
lich doch nur auf den Lohnanteil am einzelnen Produkt ankommt. Es 
wird stets eine Differenzierung der Lohne nach der Leistung notwendig 
sein, daher schaden allgemeine Tarifvertrage zwischen groBen zentralen 
Organisationen den hochqualifizierten und in leistungsfahigen Be
trieben beschaftigten Arbeitnehmern insofern, als sie sich lediglich auf 
den Durchschnitt aufbauen. Ebenso wie sich die Preispolitik der Kar
telle nicht nach den Gestehungskosten der leistungsschwachen Mit
glieder richten darf, so darf auch die Lohnpolitik nicht auf eine Nivel
lierung der Lohne hinausgehen. Die Lohnpolitik muB dem freien Spiel 
der Krafte uberlassen bleiben, behtirdliche Eingriffe durch Tarif- oder 
Verbindlichkeitszwang mussen abgelehnt und durch die selbstverant
wortlichen Parteien moglichst ausgeschaltet werden. Nur wo wirklich 
ein dringendes Interesse der Aligemeinheit, etwa in lebensnotwendigen 
Betrieben, vorliegt, wird der Staat seine Vermittlung und notigenfalls 
auch seinen Zwang nicht ganz aufgeben konnen. 

In engster Verbindung mit dem Lohn steht die Arbeitszeitfrage. 
Jedes tote Schema ist ein Verhangnis fur die Wirtschaft, die sich auf 
freiester Differenzierung aufbauen muB. "Die Frage kann heute fur 
die Arbeitszeitregelung nur so gestellt werden, ob und wie bei den ge
gebenen Verhaltnissen mit langerer Arbeitszeit ein htiheres und ver
billigtes Produktionsergebnis zu erzielen ist1)." Da bei dieser Kalku
lation mit Menschen gerechnet wird, so konnen naturlich Eigenarten 
eines Betriebes sowie gesundheitliche und kulturelle Bedurfnisse eine 
Grenze ziehen. Demgegenuber wird von Seiten der sozialistischen 

1) Denkschrift des Reichsverbandes der deutschen Industrie vom J a
nuar 1926. 
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Parteien und Gewerkschaften zur Begriindung einer allgemeinen Herab
setzung der gewerblichen Arbeitszeit auf 8 Stunden angefUhrt: "Von 
der produktionstechnischen Seite bedeutet in der Regel die allgemeine 
Festsetzung der Arbeitszeit auf 8 Stunden taglich keine Beein
trachtigung, sondern eine Forderung der Produktion und der Produk
tivitat der Arbeit. Eingehende Untersuchungen fUr die verschiedenen 
Wirtschaftszweige haben einwandfrei ergeben, daB bei Verkiirzung 
der Arbeitszeit eine erhebliche Steigerung der Intensitat einzutreten 
pflegtl)." Aber dieses Argument, das den Kern aller gewerkschaftlichen 
Arbeitszeitbetrachtungen bildet, beruht auf einer falschen Verall
gemeinerung wissenschaftlicher Einzelergebnisse. DaB mit fortschrei
tender Mechanisierung und Rationalisierung der Produktion sich eine 
Tendenz zur Verkiirzung der Arbeitszeit bemerkbar macht, ist richtig, 
und ebenso, daB in manchen Betrieben, die an die Intensitat der Arbeit 
hochste Anspriiche stellen, der Achtstundentag nicht nur eine sanitare, 
sondern auch eine produktionspolitische Obergrenze darstellt. Wenn 
sich vor dem Kriege bei technisch hochstehenden Unternehmungen er
geben hat, daB bei einem Dbergang von einer sehr langen Arbeitszeit, 
etwa 10-12 Stunden, auf eine kiirzere Dauer der Nutzeffekt der ein
zelnen Arbeitsstunde stieg und der Fortfall der 12. oder II. Stunde 
durch eine gehobene Leistungsfahigkeit der Arbeiter in den iibrigen 
Stunden, die zu einer rationelleren Ausnutzung des teueren Produk
tionsapparates fiihrte, mehr als kompensiert wurde, so laBt sich daraus 
keineswegs ohne weiteres schlieBeri, daB ein Steigen des Arbeitseffektes 
auch bei einer weiteren Arbeitseinschrankung auf 8 oder 7 Stunden 
sich fortsetzt. Dazu kommt daB die Herabsetzung der Arbeitszeit in 
der Regel parallel ging mit einer technischen Verbesserung der Betriebe, 
mit einer Verfeinerung der Lohnpolitik und mit einer Hoherbildung 
der Arbeitskraft, und wie weit diese Anderungen auf die Leistungs
steigerung neben der Arbeitszeitverkiirzung mitgewirkt haben, laBt sich 
nicht feststellen. Und schlieBlich kommt die Verschiedenartigkeit der 
Betriebe, ob feinmechanische oder auf einfache Handarbeit ange
wiesene, sowie die Verschiedenheit der heimischen Arbeiterschaften, 
ob langsam und bedachtig oder rasch und oberflachlich, in Betracht. 
Es liegen also in keiner Weise die gleichen Voraussetzungen vor und 
daher sind Folgerungen aus Einzelerfahrungen auf die gesamte Wirt
schaft ausgeschlossen. 

Der Achtstundentag ist auch kein Ergebnis wissenschaftlicher 
Forschung, aus der Dreiteilung des Tages in acht Stunden Arbeit, acht 
Stunden Freizeit und acht Stunden Schlaf ist er als eine durchaus 
willkiirliche Arbeiterforderung entstanden. DaB er keine wissen
schaftliche Begriindung findet, moge an einigen neuen Feststellungen 
von sozialpolitischen Gelehrten, die sich der Bedeutung von Arbeits
zeitverkiirzungen keineswegs verschlieBen. gezeigt werden. 

In seiner "Lehre von der Produktion" schreibt Professor Kar 1 Diehl: 

1) Denkschrift des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes vom 
Marz 1926. 
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"Es gibt keinen Normalarbeitstag in dem Sinne, daB das Opti
mum an Arbeitsintensitat in einer gewissen Stundenzahl erreicht wiirde 
und daher bei Durchiiihrung eines verkiirzten Arbeitstages Produktivi
tat und Rentabilitat der industriellen Betriebe ungeschmalert erhalten 
blieben." 

In seinen umfangreichen Untersuchungen iiber die Arbeitszeitver
kiirzungen kommt Professor Otto Lipmann zu dem Ergebnis, "daB 
es einen okonomischen Normalarbeitstag von einer bestimmten Lange 
nicht geben kann, sondem daB das wirtschaftliche Optimum je nach 
Art der Arbeit, z. B. Hand- oder Maschinenarbeit, und je nach der 
Personlichkeit des Arbeiters verschieden ist." 

Und Professor Waldemar Zimmermann schreibt in seiner kiirz
lich erschienenen Schrift iiber "Die Arbeiterfrage in Deutschland": 
"Ein wirtschaftswissenschaftlicher Beweis dafiir, daB der Achtstunden
tag das wirtschaftliche Optimum bedeute, ist bis heute, im Gegensatz 
zu den Berichten der Gewerkschaften, nicht geliefert." 

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus wird also das Dogma des 
Achtstundentages abgelehnt, wie iiberhaupt eine grundsatzliche Fest
legung der Arbeitszeit mit der Differenziertheit der Produktionsver
haltnisse nicht in Einklang zu bringen ist, diese bedingt vielmehr eine 
Regelung, die fiir jeden besonderen Fall geniigend Spielraum laBt. Die 
Arbeitszeit ist ein nationales Problem, das unter gleichberechtigter 
Mitwirkung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu losen ist. 

Die Regelung des Arbeitsverhaltnisses hat seinen Ausgang von der 
franzosischen Revolution genommen. Sie zerstorte das Korporations
wesen des Mittelalters, behinderte aber noch zunachst durch das Koali
tionsverbot die Arbeiter am ZusammenschluB zur wirksamen Vertre
tung ihrer Interessen. Dieses Verbot ist in einem spateren Zeitabschnitt 
zwar aufgehoben, aber der Staat verhielt sich weiter neutral. Als 
Reaktion auf diese Indifferenz des liberalen Staates, der sich um die 
durch die Zunahme der Maschinenindustrie immer unertragIicher ge
wordenen Zustande in der Arbeiterklasse nicht kiimmerte, ist dann 
der Sozialismus entstanden, der durch die den Arbeitern gewahrte 
Freiheit zum ZusammenschluB die Bahn fiir den Klassenkampf frei
gemacht hat. Die Selbstverteidigung des Arbeiterstandes ist dann aber 
bald aus der reinen wirtschaftlichen Sphare herausgewachsen und hat 
auf das politische Gebiet iibergegriffen. Die Gewerkschaften zusammen 
mit der sozialistischen Partei haben dank ihrer Macht haufig genug 
den Arbeitgebem und dem Staat ihren Willen aufzwingen konnen, 
ebenso wie die Organisationen vielfach ihre Anhanger auch gegen deren 
Willen in den Streik hineingezogen haben. In diesem Klassenkampf 
hat der Staat als der Vertreter der Gesamtinteressen anfangs dank 
seiner liberalen Doktrin sich jeden Einflusses enthalten oder Losungen 
versucht, die aIle nur Teillosungen waren, und erst die Organisierung 
von Berufsgruppen hat die nationale Solidaritat aller Berufsschichten 
erkennen und die bestehenden Klassengegensatze voranstellen lassen. 
Kollektivvertrage und Ausgestaltung des Arbeitsrechts sind die Folgen 
der Umstellung. 
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b) Arbeitszeitregelung. 

Die Arbeitszeit ist geregelt fur gewerbliche Arbeiter durch die 
Verordnung vom 23. November 1915 und fiir Angestellte durch die 
Verordnung vom IS. Marz 1919. Die Geltungsdauer dieser Verordnungen 
war am 17. November 1923 abgelaufen, durch Verordnung vom 21. De
zember 1923 sind sie dann mit Anderungen und Erganzungen wieder 
in Kraft gesetzt und auf Grund des Ermachtigungsgesetzes vom S. De
zember 1923 als dauernde Gesetzesvorschriften ohne Befristung be
statigt und durch Ausfuhrungsbestimmungen vom 17. April 1924 er
ganzt worden. Hiernach gilt folgender Rechtszustand: 

Fiir gewerbliche Arbeiter und fur Angestellte darf die regelmaBige 
tagliche Arbeitszeit ausschlieBlich der Pausen S Stunden nicht uber
schreiten, jedoch kann der an einzelnen Werktagen fUr den Betrieb 
oder eine Betriebsabteilung eintretende Ausfall von Arbeitsstunden 
nach Anh6rung der gesetzlichen Betriebsvertretung durch Mehrarbeit 
an den ubrigen Werktagen der gleichen oder der folgenden Woche aus
geglichen werden, Zulassung der 4Sstundigen Arbeitswoche und der 
96stundigen Doppelarbeitswoche. Die H~chstdauer an den einzelnen 
Tagen ist also nicht begrenzt. Die Arbeitszeitverordnung regelt nur 
die Dauer der werktaglichen Arbeitszeit und laBt die Vorschriften 
uber Sonntagsruhe unberuhrt. Sonntagsruhe ist, wie bereits erwahnt, 
vorgeschrieben bei der Beschaftigung gewerblicher Arbeiter durch 
§§ 105, 106 Abs. 4 der Gew.-O., fiir Handelsgehilfen in der Verordnung 
vom 5. Februar 1919. Offene VerkaufsstelIen, mit Ausnahme der Apo
theken, mussen an Werktagen von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens fiir 
den geschaftlichen Verkehr geschlossen sein, an 20 Tagen im Jahr kann 
die Ortspolizei Ausnahmen bewilligen. Arbeit an einem Sonntag oder 
an einem gesetzlichen Feiertag fallt auch nicht unter die tarifliche 
Arbeit, sondern ist besonders zu vergiiten, wie beispielsweise die Zentral
schlichtungskommission fur Poliere und Schachtmeister am 25. August 
1925 entschieden hat. Diese Entscheidung lautet: "Arbeitet ein Schacht
meister an einem gesetzlichen Feiertage, an dem ublicherweise im Bau
gewerbe des Wirtschaftsgebietes auch von den Gesellen nicht gearbeitet 
wird, so handelt es sich nicht um tarifliche Arbeit, die durch den Wochen
lohn abgegolten ist, sondern um eine Sonderleistung, fiir die eine Sonder
vergiitung (Stundenlohn im Verhaltnis zum 4Sstundigen Wochenlohn) 
mit dem tariflichen Zuschlag fur Feiertagsarbeit geschuldet ist." 

An Ausnahmen von der achtstundigen Arbeitszeit sind zugelassen: 

1. Gemeinsam fur Arbeiter und Angestellte: 
a) An 30 Tagen im Jahr kann der Arbeitgeber nach AnhOren der 

Betriebsvertretung Mehrarbeit bis zu 2 Stunden anordnen. 
b) Bei gewissen Vorbereitungs- und AbschluBarbeiten kann die 

zulassige Arbeitszeit fur weibliche und jugendliche Arbeitnehmer bis 
zu 1 Stunde, bei mannlichen Arbeitnehmern uber 16 Jahren bis zu 
2 Stunden uberschritten werden. 

c) Durch Tarifvertrag kann eine langere Arbeitszeit eingefiihrt 
werden. 
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d) Soweit keine tarifliche Regelung der Arbeitszeit besteht, kann 
der Gewerbeaufsichtsbeamte nach Anhoren der Betriebsvertretung eine 
langere Arbeitszeit zulassen, fur groBere Bezirke auch die oberste 
Landesbehorde und der Reichsarbeitsminister. 

e) Die Obergrenze fUr die Anwendung der unter Ziffer a-d be
zeichneten Ausnahmen betragt 10 Stunden, deren "Oberschreitung nur 
aus dringlichen Grunden des Gemeinwohls zulassig ist. 

f) Die Beschrankungen der Arbeitszeit finden auf vorubergehende 
Arbeiten in Notfallen oder zur Verhutung des Verderbens von Roh
stoffen oder des MiBlingens von Arbeitserzeugnissen keine Anwendung. 

2. Besondere Ausnahmen: 
a) Fur gewerbliche Arbeiter: Bei Arbeiten mit besonderen Gefahren 

fur Leben und Gesundheit ist die Uberschreitung der 8 bzw. 48stundigen 
Arbeitszeit davon abhangig, ob sie aus Grunden des Gemeinwohls 
dringend erforderlich ist, oder ob sie sich in langjahriger Ubung als un
bedenklich erwiesen hat und eine halbe Stunde nicht ubersteigt. 

b) FUr Angestellte: FUr die Beschiiftigung der Angestellten, die von 
offentlichen Korperschaften gemeinsam mit Beamten beschiiftigt wer
den, sind die fur die Beamten giiltigen Dienstvorschriften maBgebend. 

- Zuwiderhandlungen gegen die Arbeitszeitbestimmungen werden mit 
Geldstrafe, bei vorsatzlicher Wiederholung mit Gefangnis bestraft. 
Keine Bestrafung erfolgt, wenn die Mehrarbeit von uber 16 Jahre alten 
mannlichen Arbeitern freiwillig vorubergehend geleistet wird und weder 
unter Ausbeutung einer Notlage erfolgt noch eine gesundheitliche 
Gefahrdung mit sich bringt. Strafbar ist bei Zuwiderhandlungen nur 
der Arbeitgeber, nicht auch der Arbeitnehmer (Urteil des RG. yom 
6. Juli 1920), und § 151 Abs. 1 Gew.-O. uber die Strafbarkeit der yom 
Gewerbetreibenden bestellten Betriebsleiter findet Anwendung. 

1m Rahmen dieser gesetzlichen Vorschriften kann der Arbeitgeber 
die Arbeitszeit allgemein oder fill die einzelnen Arbeitnehmer ver
schieden einseitig festsetzen, muB aber auf Verlangen der Betriebs
vertretung deren Zustimmung zur allgemeinen Festsetzung der Arbeits
zeit fill die von ihm vertretenen Arbeitnehmergruppen nachtraglich 
einholen. Wird dieses Verlangen von der Gruppenvertretung an den 
Arbeitgeber gerichtet, so hat dieser mit der Vertretung zu verhandeln. 
Kommt eine Einigung zustande, so entsteht daqurch eine Betriebs
vereinbarung, eine Dienstvorschrift oder Arbeitsordnung. MiBlingt die 
Einigung, so kann die Gruppenvertretung den SchlichtungsausschuB 
amufen, der dann nach den Bestimmungen des Betriebsrategesetzes 
endgultig entscheidet. Der Grundsatz der einseitigen Festsetzung der 
Arbeitsordnung durch den Arbeitgeber erleidet jedoch folgende Ein
schrankung: Die Arbeitszeit darf durch die Arbeitgeber allgemein nur 
insoweit festgesetzt werden, als er nicht uber diese Frage schon eine 
Betriebsvereinbarung oder Arbeitsordnung abgeschlossen hat oder 
nicht zur Erlassung einer Arbeitsordnung verpflichtet ist. Denn die 
Festsetzung von Anfang und Ende der regelmaBigen Arbeitszeit und 
der Arbeitspausen gehort zum notwendigen Inhalt der Arbeitsordnung, 
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und der Arbeitgeber kann demnach Beginn und Ende der regelmaBigen 
Arbeitszeit nicht einseitig festsetzen, wenn er zur Erlassung einer 
Arbeitsordnung verpflichtet ist. Zu vortibergehenden Abweichungen 
von der regelmaBigen Arbeitszeit, z. B. bei Arbeitsstreckung, braucht 
der Arbeitgeber die Zustimmung der Betriebsvertretung nicht. Der 
Arbeitgeber kann vielmehr Arbeitsstreckung ohne vorherige Zustimmung 
der Betriebsvertretung rechtswirksam anordnen, aber die Gruppen
vertretung kann Abanderung der Anordnung verlangen. Kommt dann 
eine Einigung nicht zustande, so ist eine Gesamtstreitigkeit tiber die 
Dauer der Arbeitszeit entstanden und der SchlichtungsausschuB kann 
auf Antrag einen Schiedsspruch erlassen, der aber entweder der An
nahme seitens beider Parteien oder der Verbindlichkeitserklarung 
durch den Schlichter bedarf. 

Unter Arbeitsstreckung wird die Vermehrung der Arbeits
gelegenheit durch Verkiirzung der taglichen Arbeitszeit oder Ein
fiihrung von Ruhetagen oder von Schichtarbeit (Kurzarbeit) ver
standen zu dem Zwecke, die vorhandene Arbeit auf moglichst zahl
reiche Arbeitnehmer zu verteilen und damit zu vermeiden, daB der 
eine voll beschaftigt, der andere volIig arbeitslos wird. Man unter
scheidet freiwillige Arbeitsstreckung, die der Arbeitnehmer vornehmen 
kann, und gesetzlich gebotene Arbeitsstreckung', die er vornehmen 
muB. Freiwillige Arbeitsstreckung ist stets zulassig, jedoch haben die 
Arbeitnehmer Anspruch auf volle Lohnzahlung, wenn ihnen die Arbeits
streckung nicht unter Einhaltung der Kiindigungsfrist bestimmt an
gekiindigt worden ist. Ist jedoch die Ankiindigung der Arbeitsstreckung 
unter Einhaltung der Kiindigungsfrist geschehen, so verringert sich 
der Lohn entsprechend der gekiirzten Arbeitszeit. Die gesetzlich vor
geschriebene Arbeitsstreckung wird durch die Verordnung iiber Betriebs
stillegungen und Arbeitsstreckung vom 5. November 1920 und Er
ganzungen vom 15.0ktober 1923 geregelt. Hiernach unterliegen 
Betriebsstillegungen der Anzeigepflicht seitens des Arbeitgebers an die 
Demobilmachungsbehorde und Entlassungen von Arbeitern diirfen 
innerhalb einer Sperrfrist von 4 W ochen nur mit Genehmigung der 
Demobilmachungsbehorde vorgenommen werden, wenn in Betrieben 
mit weniger als 200 Arbeitnehmern 10 Arbeitnehmer, in groBeren Be
trieben 5 vH der Belegschaft, jedenfalls mehr als 50 Arbeitnehmer 
von der Entlassung betroffen werden. Ohne diese Genehmigung vor
genommene Entlassungen sind unwirksam und auBerdem strafbar. 
Die Demobilmachungsbehorde kann, statt die Genehmigung oder Ver
weigerung der Entlassungen wahrend der Sperrfrist auszusprechen, 
gestatten, daB die Arbeitszeit vor Ablauf der Sperrfrist verktirzt und 
der Lohn entsprechend herabgesetzt wird. Diese, die Entlassungen 
wahrend der Sperrfrist einschrankenden Bestimmungen gelten aber 
nicht, soweit die Betriebseinschrankungen durch die Eigenart des 
Betriebes bedingt sind, Saisonbetriebe, wie das Baugewerbe, sowie bei 
wirtschaftlichen Kampfen, Streiks und Aussperrungen, und bei StiIl
legung auf Anordnung einer BehOrde. Nach einer Entscheidung des 
Reichswirtschaftsministers im Einvernehmen mit dem Reichsarbeits-
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minister vom 27. Juni 1925 ist die Verordnung tiber Stillegung von 
Betriebsanlagen auf die Stillegung von Bauten nicht anzuwenden, da 
Bauten nicht zu den Betrieben der Stillegungsverordnung gehoren. 
Unbertihrt bleibt auch das Recht des Arbeitgebers zur fristlosen Ent
lassung und zur jederzeitigen Entlassung von Arbeitnehmern in geringerer 
Zahl wie vor angegeben. Die Beschrankungen gelten auch nur in ge
werblichen Betrieben im Sinne des § 105b Gew.-O. und in Betrieben 
des Verkehrsgewerbes, also z. B. nicht in Handelsbetrieben. Die Demo
bilmachungsbehorden sind durch Verordnung vom 25. Marz 1924 seit 
1. April 1924 aufgehoben und ihre Aufgaben der obersten Landes
behorde tibertragen. 

In der Londoner Konferenz zur internationalen Regelung der 
Arbeitszeit im Marz 1926 ist die Arbeitszeit definiert worden als "die 
Zeit, in der der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber (ohne die Ruhepausen) 
zur Verftigung steht." Die normale Arbeitszeit solI taglich 8 Stunden be
tragen, in die sich daraus ergebende 48 Stundenwoche ist der Sonntag nicht 
mitgerechnet. Wenn daher eine Arbeit ihrer Art nach an dem wochent
lichen Ruhetag notwendig ist, so fallt ihre Regelung unter die landes
gesetzlichen Vorschriften, fur die eine allgemeine Bindung nicht besteht. 
Bei vorubergehenden Arbeitshaufungen ist alIgemein die Anordnung 
von Vberstunden mit 25 vH Lohnzuschlag zulassig, eine bestimmte 
Hochstzahl von zuUi.ssigen Vberstunden ist nicht festgesetzt, diese 
Festsetzung gehort vieImehr zur Zustandigkeit der Gesetzgebung jedes 
Landes. Die Ruhetagsarbeit kann in diese Hochstzahl der zulassigen 
Vberstunden aufgenommen werden. FUr ununterbrochene Betriebe 
mit Schichtwechsel gilt die 56 Stundenwoche. Bei Unglucksfallen, 
htiherer Gewalt und dringlichen Arbeiten an Maschinen ist eine Vber
schreitung der Hochstarbeitszeit zugelassen. Ebenso sind Saison
betriebe nicht an die Hochstarbeitszeit gebunden, und unter die Saison
betriebe falIt auch das Baugewerbe, so daG es moglich ist, die Bauarbeiter 
im Sommer tiber den Achtstundentag arbeiten zu lassen, wenn im Winter 
eine entsprechende Verktirzung vorgenommen wird. 

Die endgiiltige Regelung der Arbeitszeit wird in Deutschland das 
in Vorbereitung befindliche Arbeitsschutzgesetz bringen. 

c) Arbeitsordnung. 
Die Regelung der Arbeitsbedingungen erfolgt in der Arbeits

ordnung, sie regelt die Arbeitsverhaltnisse der Arbeiter und An
gestelIten fiir einen einzelnen Betrieb. Eine Arbeitsordnung muG er
lassen werden fiir jeden Gewerbebetrieb, in dem in der Regel mindestens 
20 Arbeiter tatig sind, § 134a Gew.-O. Sie muG vom Arbeitgeber mit 
dem Arbeiterrat oder Angestelltenrat nach den Bestimmungen des 
Betriebsrategesetzes vereinbart werden. Zu dem Zwecke hat der 
Arbeitgeber einen Entwurf dem Arbeiter- oder Angestelltenrat vorzu
legen, kommt dann eine Einigung zustande, so ist die Arbeitsordnung 
vom Arbeitgeber und vom Vorsitzenden des Gruppenrates zu unter
zeichnen, kommt eine Einigung nicht zustande, so kann der Arbeitgeber 
oder der Gruppenrat den SchlichtungsausschuG anrufen, der (mit Aus-
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nahme der Dauer der Arbeitszeit) eine bindende Entscheidung trifft. 
Die Arbeitsordnung muB an geeigneter, allen beteiligten Arbeitnehmern 
zuganglichen Stelle ausgehangt werden und wird durch diesen Aus
hang rechtsverbindlich. Sie ist jedem von ihr betroffenen Arbeitnehmer 
beim Eintritt zu behandigen, sie gilt aber. auch ohne diese Behandigung, 
wenn sie ordnungsmaBig erlassen und ausgehangt ist. BehordIicher 
Genehmigung bedarf die Arbeitsordnung nicht, sie ist aber binnen 
3 Tagen nach ErlaB in zweifacher Ausfertigung der unteren Verwal
tungsbehorde einzureichen. 

Die Arbeitsordnung muB Bestimmungen enthalten uber Anfang 
und Ende der Arbeitszeit und Pausen, Zeit und Art der Abrechnung, 
Lohnzahlung, Kundigungsfrist, falls es nicht bei der gesetzlichen 
Kundigungsfrist (14 Tagen bei den gewerbIichen Arbeitern und 6 Wochen 
zum KalenderviertesjahresschluB bei den Handlungsgehilfen und ge
werbIichen Angestellten) bleiben soIl, Art und Hohe der vorgesehenen 
Ordnungsstrafen und uber die fUr die Gesundheit der Arbeiter zu 
treffenden MaBnahmen. Sie kann noch weitere, die Ordnung des Be
triebes und das Verhalten der Arbeiter im Betrieb betreffende Be
stimmungen enthalten. Die Arbeitsordnung ist abdingbar, d. h. es 
konnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vereinbarungen, die von dem 
Inhalt der Arbeitsordnung abweichen, treffen, jedoch mit der Aus
nahme, daB andere als die in der Arbeitsordnung oder in §§ 123, 124 
Gew.-O. vorgesehenen Kundigungsgrunde nicht vereinbart und andere 
Strafen als die in der Arbeitsordnung vorgesehenen nicht verhangt 
werden durfen. Die Arbeitsordnungen als die Betrie bsgesetze stehen 
etwa bestehenden Tarifvertragen als den Berufsgesetzen nach und 
treten in ihrer Bedeutung hinter diesen immer mehr zuruck, weil darin 
immer mehr Fragen geregelt werden. In AnI. 6 ist die yom Reichs
verband des deutschen Tiefbaugewerbes aufgestellte Normalarbeits
ordnung wiedergegeben. 

d) Tarifvertrag. 
Der Tarifvertrag ist ein Vertrag uber den Inhalt von Arbeits

oder Lehrvertragen, abgeschlossen zwischen einem Arbeitgeber oder 
einem Arbeitgeberverband einerseits und einer Arbeitnehmervereinigung 
anderseits. Tariffahig sind auf Arbeitgeberseite sowohl die einzelnen 
Arbeitgeber als auch Vereinigungen von Arbeitgebern, auf Arbeitnehmer
seite dagegen nur Arbeitnehmervereinigungen. Der Tarifvertrag be
ruht auf der Tarifvertragsverordnung yom 23. Dezember 1918, welche 
das Ergebnis des Abkommens yom 15. November 1918 zwischen den 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbanden war. Der AbschluB des 
Tarifvertrages kann durch Vereinbarung oder im Wege des SchIich-
tungsverfahrens erfolgen und muB schrHtIich beurkundet werden. Das 
Schlichtungsverfahren ersetzt die Zustimmung der widerstreiten
den Parteien durch einen Staatsakt, durch die V er bindlichkei ts
erklarung, eingefUhrt durch die Verordnungen yom 4. und 24. Januar 
sowie 3. Marz 1919 und bestatigt durch die Verordnungen yom 20. Fe
bruar 1920 und 30. Oktober 1923. Es stutzt sich auf § 894 ZPO., nach 
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welchem eine Willenserklarung als abgegeben gilt, wenn die Verurteilung 
zur Abgabe der Erklarung die Rechtskraft erlangt hat. Der notwendige 
Inhalt des Tarifvertrages ist die Regelung des Inhalts von Arbeits- und 
Lehrvertragen, der Tarifvertrag ist also ein Regelungsvertrag. Seine 
Wirkung besteht darin, daB Arbeitsvertrage zwischen den beteiligten 
Personen, d. h. namentlich den Mitgliedern der Tarifparteien, insoweit 
unwirksam sind, als sie von der tariflichen Regelung abweichen, und daB 
an die Stelle miwirksamer Vereinbarungen die entsprechenden Be
stimmungen des Tarifvertrages treten. Der Tarifvertrag ist also grund
satzlich unabdingbar. Unabdingbarkeit ist die Unzulassigkeit ab
weichender Vereinbarungen, jedoch sind Abweichungen insoweit zu
lassig, als sie im Tarifvertrag zugelassen sind oder eine vom Tarif
vertrag nicht verbotene Abanderung zugunsten des Arbeitnehmers 
enthalten. Die Dauer des Tarifvertrages richtet sich nach der getrof
fenen Vereinbarung, ist uber die Dauer nichts vereinbart, so kann der 
Tarifvertrag jederzeit fristlos gekundigt werden. 

Durch Gesetz vom 23. Januar 1923 uber die Erklarung der all
gemeinen V er bindlichkei t von Tarifvertragen kann ein Tarif
vertrag auf Antrag von der Reichsarbeitsverwaltung fur allgemein 
verbindlich erklart werden. Der Antrag ist vorher bekanntzumachen. 
Allgemeinverbindlichkeitserklarung ist die behOrdliche Erstreckung der 
Wirkung des an sich nur fur die Tarifbeteiligten geltenden Tarifvertrages 
auf die AuBenseiter, das sind die nicht an dem Tarifvertrag beteiligten 
Personen. Die Allgemeinverbindlichkeitserklarung hat die Folge, daB 
der Tarifvertrag innerhalb seines raumlichen Geltungsbereichs fUr 
Arbeitsvertrage, die nach der Art der Arbeit unter den Tarifvertrag 
fallen, auch dann unmittelbar und unabdingbar gelten, wenn die Par
teien des Arbeitsvertrages an dem Tarifvertrag nicht beteiligt sind. 
Die Allgemeinverbindlichkeit erstreckt sich daher nur auf den Teil des 
Tarifvertrages, der Inhalt der einzelnen Arbeitsvertrage werden kann, 
also z. B. auf die Vorschriften des Tarifvertrages uber Lohn, Urlaub, 
Arbeitszeit, auf den ubrigen Teil des Inhalts des Tarifvertrages, z. B. 
auf die Vereinbarungen uber Errichtung einer mit der Schlichtung von 
Streitigkeiten zwischen Tarifparteien beauftragten Schiedsstelle u. dgl. 
findet die Allgemeinverbindlichkeitserklarung keine Anwendung. 

1m Baugewerbe hat im Hochbaugewerbe bereits seit Jahrzehnten 
ein hochentwickeltes Tarifwesen bestanden, fiir das Tiefbaugewerbe 
hat sich dagegen die Notwendigkeit zu tariflichen Regelungen erst nach 
der Umwalzung 1918 ergeben, erst durch den AnschluB an die Ver
einigung der deutschen Arbeitgeberverhiinde1) hat sich auch das Tief
baugewerbe grundsatzlich bereit erklart, die Lohn- und Arbeitsbedin-

'gungen tariflich zu regeln. DaB vorher ein Bedurfnis nicht vorhanden, 
lag in der Eigenart der Tiefbaubetriebe, welche fast nur unorganisierte 
Ar beitermassen beschaftigten 2). Es waren zwar fruher bereits Tarif
gemeinschaften mit dem Hochbaugewerbe abgeschlossen, aber stets 
mit dem Vorbehalt, daB fUr das Tiefbaugewerbe keinerlei Verpflich-

1) S. Abschn. I, 7. S. 70. 2) S. Abschn. I, 5. S. 35. 
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tungen zum AbsehluB von Tarifvertragen entstehen wiirden, und daB 
die Lohn- und Arbeitsbedingungen im Tiefbaugewerbe infolge ihrer 
wesentliehen Abweiehungen von denen des Hoehbaues dureh den Tief
bau selbst geregelt werden miiBten. Dureh den AnsehluB an die Ver
einigung der Deutsehen Arbeitgeberverbande, die als Haupttragerin des 
Novemberabkommens die Vertretung der gesamten Arbeitgebersehaft 
reprasentierte, hatte sieh aber jetzt das Tiefbaugewerbe gleiehfalls auf 
den Boden dieses Abkommens gestellt und damit aueh sieh grund
satzlieh zu Tarifvertragen bereit erklart. Es sehloB sich daher zunachst 
dem noch bestehenden und bis zum 31. Marz 1919laufenden Reichstarif
vertrag fUr das Baugewerbe an und konnte sich nur vorbehalten, die 
besonderen Bedingungen des Tiefbaugewerbes in einem Nachtrags
vertrag zu regeln. 

Bei den ersten Verhandlungen hieriiber stellten aber die Gewerk
schaften im Gegensatz zu der von den Arbeitgebern angenommenen 
Stellung die Forderung nach einem besonderen Reichstarifvertrag fiir 
das Tiefbaugewerbe auf und als Ergebnis der weiteren Verhandlungen 
wurde am 17. April 1919 der erste Reichstarifvertrag fiir das Tiefbau
gewerbe abgeschlossen, dessen wesentliche Abweichungen yom Hoch
bauvertrage sich bezogen auf die Zulassigkeit von Akkordarbeit, die 
Bezahlung der Wechselschichten, Sonderbestimmungen fiir Maschinisten 
und Heizer, Beschaffenheit der Wohn- und Schlafraume und Verwaltung 
der Kantinen, die Arbeitskategorien, insbesondere selbstandige Ge
staltung des Tiefbauarbeiterlohnes und die Spezialisierung der Zu
schlage. In Auswirkung dieses Reichstarifvertrages wurden dann die 
Lohn- und Arbeitstarife in den einzelnen Bezirken durehgefiihrt. 

Die Dauer dieses Tarifvertrages war nur fiir die Dauer eines Jahres 
berechnet. Die Verhandlungen iiber den AbschluB eines neuen Ver
trages wurden dann dadurch erschwert, daB die Tarifgemeinschaft mit 
dem Hochbau und dem Betonbau zu Bruche ging, und die Arbeitnehmer 
daher glaubten, auch den Tiefbau zur Anerkennung des mit dem Hoch
und Betonbau neu abzuschlieBenden Reichstarifvertrages zwingen und 
damit die Tiefbauarbeiter unter die Bauhilfsarbeiter eingliedern zu 
konnen. Nachdem aber diese Absicht miBlungen, kam am lO. Juni 
1920 durch Annahme eines Schiedsspruches ein neuer Reichstarifvertrag 
fiir das Tiefbaugewerbe zustande, der bis zum Jahre 1922 lief und 
dann verlangert wurde, bis am 5. Juli 1922 ein neuer Reichstarifvertrag 
fiir das gesamte Baugewerbe unterzeichnet und auch yom Reichs
arbeitsminister fiir allgemein verbindlich erklart wurde. Dieser Ver
trag kam zustande, nachdem der Beton- und Tiefbauarbeitgeberverband 
sich yom Deutschen Arbeitgeberbund gelost und mit dem Reichs
verband des Deutschen Tiefbaugewerbes ein neues Vertragsverhaltnis 
in Form der "Arbeitsgemeinschaft der Deutschen industriellen Bau
unternehmungen" eingegangen war. 

In diesem letzten Reichstarifvertrag war eine Regelung der Arbeits
zeit erfolgt, welche die Arbeitgeber nicht befriedigte. Als daher die 
Reichsregierung eine Verordnung erlieB, welche die bisherige Arbeits
zeitregelung in gewisser Hinsicht anderte, kiindigten die Arbeitgeber 
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mit Wirkung vom 12. Februar 1924 die entsprechende Bestimmung 
des Reichstarifvertrages. Die darauffolgenden Verhandlungen fiihrten 
schlieBlich zu einem Schiedsspruch der Schlichtungskammer vom 
16. Juli 1924, der aber von den baugewerblichen Arbeitgeberverbiinden 
abgelehnt wurde. Seitdem ist das Baugewerbe ohne umfassende reichs
tarifliche Regelung fiir die Arbeiter. Der zentrale tariflose Zustand 
wurde versuchsweise in den einzelnen Bezirken iiberbriickt durch tarif
liche Abkommen, in denen die wesentlichen Arbeitsbedingungen neben 
der Regelung des Arbeitslohnes aufgenommen wurden. Mit dieser 
Regelung hat man sich seitdem zu behelfen gewuBt. 

1m Jahre 1925 wurde vom Reichsarbeitsministerium nochmals der 
Versuch gemacht, die Parteien einander naher zu bringen, aber aIle 
Versuche scheiterten an der Unnachgiebigkeit besonders hinsichtlich 
der Arbeitszeitfrage seitens der Bauarbeitergewerkschaften. Damit 
lauft der tariflose Zustand fiir das Reich weiter. Um aber im Jahre 
1926 regellose bezirkliche Verhandlungen und Kampfe zu vermeiden, 
ist wenigstens zur Regelung der Lohne und der mit dem Lohne unmittel
bar in Beziehung stehenden Bestimmungen zwischen den Spitzen
verbanden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Vereinbarung iiber 
die Einsetzung eines zentralen Lohnschiedsgerichts zustande 
gekommen, das bei erfolglosen Verhandlungen die Lohne endgiiltig 
festsetzt. Dieses Abkommen ist in AnI. 7 wiedergegeben, es lauft bis 
zum 28. Februar 1927, konnte jedoch von den Arbeiterverbiinden bis 
zum 1. September 1926 gekiindigt werden und die Zustandigkeit des 
Lohnschiedsgerichts endet dann mit dem Tage der Kiindigung. Ein 
Reichstarifvertrag besteht dagegen im Baugewerbe noch mit den Or
ganisationen der technischen Angestellten, der vom Reichsarbeits
minister als allgemein verbindlich erklart und in AnI. 8 zum Abdruck 
gebracht ist. AuBerdem bestehen noch Reichstarifvertrage fiir Schacht
meister und Poliere sowie ein besonderer Reichstarifvertrag fiir NaB
baggerunternehmungen ab 1. Juni 1926. FUr kaufmannische Angestellte 
besteht im Baugewerbe ein Reichstarifvertrag zur Zeit nicht, die Ver
handlungen hatten vielmehr als Ergebnis folgenden Schiedsspruch: 

"Angesichts der Schwierigkeiten, die sich aus der absolut gegensatz
lichen Stellung der Parteien iiber die Frage der Gehaltsbemessung nach 
dem Leistungsprinzip ergeben haben, und mit Riicksicht darauf, daJ3 im 
Baugewerbe ausreichende Erfahrungen mit dem neuerdings im Reichs
tarifvertrag fiir die technischen Angestellten eingefiihrten System der 
Mindestgehalter noch nicht vorliegen, wird zur Zeit vom AbschluJ3 eines 
Reichstarifvertrages mit den kaufmannischen Angestellten im Baugewerbe 
abgesehen.' , 

Hinsichtlich der Haftbarkeit von Vertragspartei und Einzelmitglied 
bei Tarifvertragen hat das Reichsgericht in einem Urteil yom 27. Januar 
1926 entschieden, daB lediglich die beiderseitigen Organisationen fiir 
die Durchfiihrung eines Tarifvertrages bzw. eines verbindlich erklarten 
Schiedsspruches haften. UnterlaBt es ein Verband als Tarifvertrags
partei, seine Mitglieder zur Erfiillung der Tarifvertragsbestimmungen 
anzuhalten und notigenfalls mit satzungsgemaBen Druck- und Straf
mitteln gegen sie vorzugehen, so kann der Vertragsgegner auf vertrags-
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gemiiBes Verhalten und gegebenenfalls auf Schadenersatz klagen. 
Diese Klagerechte gegen den Verband stehen sowohl der gegnerischen 
Vertragspartei wie auch den einzelnen Mitgliedern dieser Organisation 
zu. Dagegen kann gegen die Einzelmitglieder eines Verbandes, die 
trotz des von ihrer Organisation ausgeiibten Druckes die Erfiillung 
tarifvertraglicher Bestimmungen verweigern, nicht im Klagewege vor
gegangen werden. 

e) Betriebsvertretungen. 

Nach dem Betriebsrategesetz vom 5. Februar 1920 ist in allen 
Betrieben, die in der Regel mindestens 20 Arbeitnehmer beschaftigen, 
von denen mindestens drei wahlbar sein miissen, ein Betriebsrat zu 
errichten. Ein Betriebsrat ist nicht zu errichten, wenn seiner Errichtung 
oder Tatigkeit besondere Schwierigkeiten entgegenstehen und auf Grund 
eines fiir allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrages eine andere 
Vertretung der Arbeitnehmer vorgesehen ist, wie im Baugewerbe. Fur 
die Unternehmungen und Verwaltungen des Reiches, der Lander und 
der Gemeindeverbande kann die Betriebsvertretung im Verordnungs
wege anderweitig geregelt werden. Die Zahl der Mitglieder des Betriebs
rates richtet sich nach der GroBe des Betriebes und betragt in Betrieben 
von 20-49 Arbeitnehmern 3, bei 50-99 Arbeitnehmern 5 und nimmt 
dann mit der Zahl der Arbeitnehmer zu bis zur Hochstzahl von 30. 
Befinden sich unter den Arbeitnehmern sowohl Arbeiter wie AngestelIte, 
so muB jede Gruppe entsprechend ihrem Zahlenverhaltnis bei An
beraumung der Wahl im Betriebsrat vertreten sein. Die Arbeitermit
glieder des Betriebsrates bilden den Arbeiterrat, die Angestellten
mitglieder den Angestelltenrat. Die Mitgliederdes Betriebsrates werden 
in unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsatzen der Ver
haltniswahl auf die Dauer von einem Jahre gewahlt. Wiederwahl ist 
zulassig. Wahlberechtigt sind aIle mindestens 18 Jahre alten mann
lichen und weiblichen Arbeitnehmer, die sich im Besitz der biirgerlichen 
Ehrenrechte befinden. Wahlbar sind die mindestens 24 Jahre alten 
reichsangehorigen Wahlberechtigten, die nicht mehr in Berufsausbil
dung sind und am Wahltag mindestens 6 Monate dem Betrieb sowie 
mindestens 3 Jahre dem Gewerbe- oder Berufszweig angehoren, in dem 
sie tatig sind. 

Der Betriehsrat hat die gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen 
aller Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegeniiber wahrzunehmen und den 
Arbeitgeber in der ErfiilIung der Betriebszwecke zu unterstiitzen. 
Zu seinem Aufgabenkreis gehOren u. a. seitens des Arbeitgebers die 
Auskunfterteilung iiber alle den Dienstvertrag und die Tatigkeit der 
Arbeitnehmer beriihrenden Betriebsvorgange, die vierteljahrliche Be
richterstattung iiber die Lage und den Gang des Unternehmens und die 
alljahrliche Vorlegung einer Betriebsbilanz; seitens der Arbeitnehmer 
die Wahl eines Vertreters in den Aufsichtsrat, wenn fiir das Unter
nehmen ein solcher besteht, die Mitwirkung bei Aufstellung der Arbeits
ordnungen oder sonstigenBetriebsvereinbarungen und der Einspruch 
gegen Entlassung von Arbeitnehmern. 
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Auf Grund des Betriebsrategesetzes konnen in Betrieben, fiir die ein 
Betriebsrat errichtet ist, die Arbeitnehmer im FaIle der Kiindigung 
seitens des Arbeitgebers binnen 5 Tagen nach der Kiindigung unter den 
in §§ 84ff. angegebenen Voraussetzungen beim Arbeiter- oder Angestell
tenrat Einspruch erheben, der zunachst iiber den Einspruch zu ent
scheiden hat. Billigt der Arbeiter- oder Angestelltenrat den Einspruch, 
so hat er zu versuchen, durch Verhandlung eine Verstandigung mit dem 
Arbeitgeber herbeizufiihren; gelingt diese Verstandigung binnen einer 
Woche nicht, so kann der Arbeiter- oder Angestelltenrat oder der be
troffene Arbeitnehmer binnen weiteren 5 Tagen das Arbeitsgericht 
anrufen, das endgiiltig iiber den Einspruch entscheidet. Ein Rechts
mittel gegen diese Entscheidung gibt es nicht. Billigt der Arbeiter- oder 
Angestelltenrat den Einspruch nicht, so kann der gekiindigte Arbeit
nehmer den Einspruch in der Regel nicht weiter verfolgen. 

Die Betriebsvertretungen sind offentliche Zwangseinrichtungen, 
die Mitgliedschaft in einem Betriebsrat ist daher kein privates Rechts
verhaltnis und kann nicht Gegenstand eines biirgerlichen Rechtsstreits 
sein. Die Entscheidung iiber sie hat das Arbeitsgericht, der Zivilrechts
weg ist unzulassig. Allgemeine Arbeitsgerichte werden nach dem 
Arbeitsgerichtsgesetz vom 23. Dezember 1926 demnachst errichtet 
werden, bis dahin gelten als Arbeitsgerichte noch die bestehenden 
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte und in Orten, fiir die ein solches 
Gericht nicht besteht, sind die Schlichtungsausschiisse vorlaufig zu
standig. 

Die Schlichtungsausschiisse sind vom Reich fiir das gesamte 
Reichsgebiet mit besonderer ortlicher Zustandigkeit errichtete Be
horden zur Schlichtung, d. h. Beseitigung von Gesamtarbeitsstreitig
keiten, zur Entscheidung gewisser Einzelarbeitsstreitigkeiten und zur 
Ausiibung gewisser Aufsichts- und Strafbefugnisse. Sie sind nach der 
Verordnung vom 30.0ktober 1923 und der Ausfiihrungsverordnung 
vom 29. Dezember 1923 allgemein auf die Schlichtung von Gesamt
streitigkeiten beschrankt, die Einzelstreitigkeiten sowie die Dienst
aufsichtsbefugnisse aus dem Betriebsrategesetz sind auf die Arbeits
gerichte iibergegangen. Die Schlichtungsausschiisse sind Landes
einrichtungen und bestehen aus einem unparteiischen, von der 
obersten Landesbehorde zu ernennenden Vorsitzenden und seinen 
Stellvertretern und aus ebenfalls durch die oberste Landesbehorde auf 
3 Jahre berufenen Beisitzern. Neben den Schlichtungsausschiissen sind 
besondere Schlichter vorgesehen, die fiir groBere Wirtschaftsbezirke 
in allen Fallen von besonderer Wichtigkeit die Schlichtung iibernehmen 
sollen. Sie werden durch den Reichsarbeitsminister als standige Schlich
ter oder fiir den einzelnen Fall ernannt. Die Aufsicht iiber die Schlich
tungsausschiisse fiihrt die oberste Landesbehorde, iiber die Schlichter 
der Reichsarbeitsminister. Die Kosten der Schlichtungsausschiisse 
und der Schlichter tragt das Reich. Neben diesen behOrdlichen Schlich
tungsausschiissen und Schlichtern und etwaigen vereinbarten Schieds
stellen gibt es keinerlei Einigungsamter und Sonderschlichtungsaus
schiisse mehr. 
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Unter Gesamtstreitigkeiten, fiir die allein noch die Schlichtungs
ausschiisse und Schlichter zustandig, wenn erstere nicht hilfsweise als 
Arbeitsgerichte bestellt sind, sind zu verstehen: Streitigkeiten, bei denen 
auf seiten beider Parteien oder einer Partei kollektive Interessen auf dem 
Spiele stehen, Streitigkeiten iiber den AbschluB von gemeinsamen Dienst
vorschriften und Arbeitsordnungen, und Streitigkeiten, die die Abande
rung eines bereits bestehenden Rechtszustandes zum Gegenstande haben, 
sog. Regelungsstreitigkeiten, als Lohnvereinbarungen, AbschluB und Ab
anderung von Tarifvertragen oder Betriebsvereinbarungen. Die Ein
leitung des Schlichtungsverfahrens erfolgt auf Anruf einer Partei 
oder von Amts wegen. Zunachst hat der unparteiische Vorsitzende des 
Schlichtungsausschusses oder der Schlichter allein durch Vorverhand
lung den AbschluB einer Gesamtvereinbarung, Tarifvertrag oder Be
triebsvereinbarung, zu versuchen. Gelingt das nicht, so erfolgt die 
Verhandlung vor der besetzten Schlichtungskammer, die, falls keine 
Einigung zustande kommt, einen Schiedsspruch fallt, der von den Par
teien angenommen oder abgelehnt werden kann. 1m FaIle der Ab
lehnung durch eine Partei kann der Schiedsspruch fiir verbindlich 
erklart werden, und zwar durch den fiir den Bezirk zustandigen Schlichter. 
Der Schiedsspruch eines Schlichtungsausschusses, der iiber den Bezirk 
des zustandigen Schlichters wesentlich hinausgeht, oder der Schieds
spruch eines Schlichters selbst wird durch den Reichsarbeitsminister 
fiir verbindlich erklart, die Verbindlichkeitserklarung ist zulassig, wenn 
der Schiedsspruch rechtsgiiltig zustande gekommen ist und die im 
Schiedsspruch getroffene Regelung bei gerechter Abwagung der Inter
essen beider Teile der Billigkeit entspricht und ihre Durchfiihrung aus 
wirtschaftlichen und sozialen Grunden erforderlich ist. Die Verbind
lichkeitserklarung ersetzt die Annahme des Schiedsspruches und hat 
daher die Wirkungen einer von den Parteien abgeschlossenen Gesamt
vereinbarung. Der verbindliche Schiedsspruch bildet aber noch keinen 
prozessualen Titel zur Durchsetzung, Vollstreckung der erworbenen 
Vertragsrechte, hierzu ist vielmehr noch gerichtliche Anrufung erforder
lich. Die Abanderung des Schiedsspruches bei der Verbindlichkeits
erklarung setzt die Zustimmung aller an dem Schiedsspruch beteiligten 
Parteien voraus. Rechtsmittel gegen Schiedsspruche oder gegen eine ab
gewiesene oder ausgesprochene Verbindlichkeitserklarung bestehen 
nicht, wohl aber die Moglichkeit gerichtlicher Nachpriifung, die sich 
aber nicht auf die sachliche Richtigkeit, sondern lediglich auf die Pru
fung der Formerfordernisse, Zustandigkeit, Besetzung und etwaige 
VerstoBe gegen zwingende Rechtsvorschriften erstreckt. Das Verfahren 
vor den Schlichtungsausschussen und dem Schlichter ist gebiihren- und 
stempelfrei. 

1m Baugewerbe sind an Stelle eines Betriebsrates die Baudele
gierten getreten und die rechtliche Basis fiir die Baudelegierten als 
Betriebsvertretung im Baugewerbe war in dem Reichstarifvertrag 
gegeben. Diese Basis entfiel mit dem Ablauf des Reichstarifvertrages 
am 31. Marz 1924, sollten daher im Baugewerbe nicht die nach dem 
Betriebsrategesetz erforderlichen ordnungsmaBigen Betriebsvertretungen 

.Tanssen, Baulngenieur. 2. Auf!. 9 
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eingerichtet werden, so muBte an Stelle des Tarilvertrages eine Ersatz
regelung getroffen werden. Dies ist dann auch geschehen durch eine 
Vereinbarung iiber die besondere Betriebsvertretung im Baugewerbe 
vom 9.0ktober 1924, welche am 20.0ktober 1924 in Kraft getreten 
und vom Reichsarbeitsminister fUr allgemeinverbindlich erklart worden 
ist. Diese Vereinbarung ist in Anlage 9 zum Abdruck gebracht und zur 
Zeit noch in Kraft. Hiernach liegt es den Gewerkschaften oder Beleg
schaften selbst ob, fiir die Benennung oder Wahl ihrer Betriebsvertretung 
Sorge zu tragen, der Arbeitgeber hat nicht die nach dem Betriebsrate
gesetz ihm sonst obliegende Pflicht zur Ernennung eines Wahlvor
standes. Dagegen liegt auch im Baugewerbe diese Pflicht dem Arbeit
geber ob fiir die Wahl der Betriebsvertretung der Angestellten, hierfiir 
besteht im Baugewerbe keine Sonderbestimmung. Wenn also in einem 
groBeren Betriebe die Zahl der Angestellten die Wahl eines Angestellten
rates nach dem Betriebsrategesetz (§§ 1, 2 und 15ff. sowie 23 und 102) 
erforderlich macht, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen Wahl
vorstand zu bestellen, damit er sich nicht einer Schadenersatzklage 
aussetzt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Angestellter 
entlassen wird und er mangels einer Betriebsvertretung nicht imstande 
ist Einspruch zu erheben, so daB er vor dem Kaufmannsgericht wegen 
der mangelnden Voraussetzungen des Einspruchverfahrens abgewiesen 
wird. 

III. Kostenberechnungen. 
1. Grundlagen der Kostenberechnung. 

Die Kostenberechnungen im Bauwesen stellen den Dbergang des 
Baukapitals in das Bauwerk ziffernmaBig dar, ihre Aufgabe ist es, den 
Aufwand an Stoff, Kraft und Zeit fiir eine Bauausfiihrung nach Zahlen, 
Mengen und Preisen zu ermitteln. Die Kosten entstehen durch die Vor
bereitung und Ausfiihrung des Baues und umfassen eine groBe Zahl 
einzelner Vorgange, die bei der Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse einem 
steten Wechsel unterliegen. Voraussetzung fiir eine richtige Kosten
berechnung ist demnach 1. Kenntnis des Verlaufs der technischen Vor
gange (Arbeitsvorgang); 2. Kenntnis des erforderlichen Anlage- und 
Betriebskapitals, des Wertes der Produktionsmittel, ihrer Bestandteile 
und ihrer Verteilung auf die einzelnen Teilvorgange (Betriebe, Werk
statten usw.); 3. Kenntnis der Art der laufenden Ausgaben, des Auf
wandes, ihrer Gliederung und GroBe sowie ihrer Verteilung auf die 
einzelnen Teilvorgange; 4. Kenntnis der Leistungen der sachlichen und 
personlichen Produktionsmittel, der Kraft- und Arbeitsmaschinen, 
Betriebsanlagen, Arbeiter usw. 

Um diese Voraussetzungen zu erfiillen, ist zunachst die Aufstellung 
eines Bauprogramms, eines Arbeitsplanes erforderlich, der alle fiir 
den Bau erforderlichen Lieferungen und Arbeiten sowie die Art und 
Reihenfolge derselben und die erforderlichen Betriebs- und Hilfsmittel 
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umfaBt. Die Vielseitigkeit der Bauarbeiten verlangt dabei eine weit
gehende Zergliederung des Gesamtbauvorganges in die einzelnen Teil
vorgange, um die einzelnen preisbildenden Gestehungsgrundteile zu 
erkennen. Daraus ergibt sich eine Verteilung der Kosten auf die einzelnen 
Kostentrager und in diesen nach Kostenarten, welche wiederum 
die einzelnen Kostenelemente enthalten. Wir haben somit einen 
Aufbau der Kosten aus den Kostenelementen in Kostenarten fUr einen 
Kostentrager. Kostentrager sind die einzelnen Bauarbeiten als TeiIe 
des Gesamtbauvorganges. Die Zusammenfassung der Kostenelemente, 
ihre Gliederung nach Kostenarten und ihre Verteilung auf die Kosten
trager erfolgt in der technischen Buchfiihrung, deren Zweck die Ermitte
lung der Selbstkosten und eine Erfolgstatistik ist. 

Wir steIlen Selbstkostenrechnungen, Erfolgsstatistiken auf, um 
als Erwerbswirtschaftler daraus zu lernen, um in der nachsten Wirt
schaftsperiode giinstiger, wirtschaftlicher zu arbeiten, groBeren Erfolg 
mit geringeren Mitteln zu haben. Wir konnen aber unsere Taten voraus
bedenkend auf ihre Wirtschaftlichkeit hin gegeneinander nur so weit 
abwagen, als es in bezug auf vergangene grundsatzlich moglich ist. Daher 
ist die Registrierung des Vergangenen, wie sie die technische Buch
fiihrung ermoglicht, die Voraussetzung fiir eine Vorausberechnung. In 
diesem Vorausbedenken liegen aIlerdings noch besondere Probleme. 
Wir miissen in unserer heutigen Wirtschaft unterscheiden zwischen der 
zweckmaBigsten Verwendung, die ein Mensch von seiner Arbeitskraft 
macht, dem groBten Nutzen, den ein Kapitalist aus seinem Vermogen 
zieht, und schIieBIich zwischen dem Maximum des Erfolges eines Unter
nehmens als solchem, welches sinngemaB nur angegeben werden kann 
als Funktion eines investierten Kapitals. Aber man kann exakte Aus
sagen iiber das MaB der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens letzten 
Endes nur machen, wenn es zu bestehen aufgehort hat, bis dahin mull 
man sich mit einer Annaherung begniigen, die aber fiir die Bediirfnisse 
der Praxis ausreichend ist. Jede Bilanz, die ein Erwerbsunternehmen 
aufmacht, um seine Erfolge oder MiBerfolge innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums in positiven Zahlen sich vor Augen zu fiihren, beruht auf 
einer Fiktion. Einer notwendigen Fiktion, sicherlich, denn ohne sie 
ware iiberhaupt keine Bilanz mogIich, aber immerhin eine Fiktion, deren 
man sich bewuBt bleiben soIlte. Es gibt keinen richtigen Wert fiir den 
Gebaude- und den Maschinenpark einer Fabrik, fiir Lagerware, die man 
nicht loswerden konnte, fiir Fabrikate, die sich mitten in der Bearbeitung 
befinden, denn fiir aIle diese Dinge ist kein Marktpreis vorhanden, und 
jede Bewertung, jede Gleichsetzung einer Geldsumme fiir diese Giiter
menge, ist eine Willkiir, wie sie auch immer ausfaIlt. 

Ebenso ist es mit den Selbstkosten. Es gibt in einem so kompIi
zierten Betrieb, wie es jedes Erwerbsunternehmen darsteIlt, und eine 
Fabrik in ganz besonderem MaBe, eine Unzahl von Kosten verursachen
den Verrichtungen, die zwar durch die Existenz des Unternehmens als 
Ganzes verursacht werden und sicherIich wesentliche Faktoren seiner 
Rentabilitat sind, bei denen sich aber eine direkte KausaIitat von den 
einzelnen Erzeugnissen des Unternehmens nicht mehr herleiten laBt. 

9* 
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Die Art der Verrechnung dieser Kosten kann eine ganz verschiedene 
sein, sie konnen prozentual auf die ganzen Selbstkosten, auf den Ver
kaufspreis der Erzeugnisse aufgeschlagen werden, oder nur auf die Ar
beitslohne oder auch auf die Zeit der Bearbeitung des Erzeugnisses. 
Ein exakter Vergleich der nach diesen verschiedenen Methoden errech
neten Selbstkosten ist dann nicht moglich. Eine weitere Kontroverse 
ist die Frage der Abschreibungen und ihrer Verrechnung auf das ein
zelne Gut. Mit welcher Lebensdauer solI gerechnet werden, solI in Zeiten 
einer schlechteren Konjunktur, in denen tagelang der Betrieb still
steht, mit derselben Jahresquote gerechnet werden, und wie sollen die 
Betriebsanlagen bei den Selbstkosten beriicksichtigt werden, wenn sie 
buchmaBig vollig abgeschrieben sind, aber doch noch immer existieren 
und funktionieren und eine Erneuerung nicht notwendig wird 1 AHe 
diese Fragen bilden das Grundproblem der Investition, der ein
maligen Ausgabe fUr die Herstellung oder fiir die Beschaffung 
eines Objektes, das einer unbekannten Anzahl von Nutzungen zugute 
kommen solI. 

Bei allen Selbstkostenberechnungen und Erfolgsstatistiken sind also 
gewisse Schatzungen und Annahmen unvermeidlich, und daher ist auch 
jede Vorausberechnung, jedes Bild der Zukunft auf gewissen Annahmen 
und Voraussetzungen aufgebaut. Die Brauchbarkeit des wirtschaft
lichen Prinzipsl) als objektives Kriterium fiir den Erfolg einer vorzu
nehmenden Handlung kann illusorisch gemacht werden durch die Un
vorhersehbarkeit der Konsequenzen, und damit tritt der Begriff der 
Spekulation, des Risikos bei Vornahme einer Handlung auf, deren Aus
gang zweifelhaft sein kann und muB. Und dieses Risiko ist bei Bau
anlagen wegen der Vielseitigkeit der technischen und wirtschaftlichen 
Produktionsbedingungen besonders groB. Der Wert der Selbstkosten
berechnungen und Erfolgsstatistiken wird aber dadurch nicht beein
trachtigt, im Gegenteil, sie ermoglichen erst das Risiko oder Wagnis 
richtig einzuschatzen und in der Wagnisgebiihr zum Ausdruck zu bringen. 
Nur um sich vor Selbsttauschungen zu schiitzen, darf man an diesen Pro
blemen nicht voriibergehen. 

Die Gesamtjahreskosten eines Fabrikationsunternehmens lassen 
sich in der Formel darstellen: 

P P q r ~ 
J = V + 100 . B + 100 . K + 100 . K + 100 . K + 100 . U. 

Hierin bedeuten: 

V = Verbrauchskosten. 
B = unabnutzbarer Boden. 
K = abnutzbare Gebrauchsgiiter. 
U = Betriebskapital. 

p und PI = jahrliche ZinsfiiBe. 
q = Abnutzungsquoten fUr die Gebrauchsgiiter. 
r = Unterhaltungsquoten. 

1) V gl. Abschn. I, 3. 
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Die Gebrauchsguter B + K stellen das Anlagekapital dar und die 
Kosten der Verbrauchsgiiter V mit der Verzinsung des Betriebskapitals 

io~ . U ergeben die Betriebskosten. 

Die Aufwendungen fur das Anlagekapital bestehen in den Kapital
nutzungskosten, ausgedruckt durch die Verzinsung des Anlage
kapitals, und in der Abnutzung der abnutzbaren Gebrauchsgiiter, 
ausgedriickt durch die Abnutzungsquoten. Die Verzinsung des Anlage-

kapitals, dargestellt durch die beiden Faktoren l~O • B und l~O· K, ist 

selbstverstandlich, wenn es durch Anleihen aufgebracht ist, aber auch 
bei eigenem Kapital muB die landesubliche Verzinsung in Ansatz ge
bracht werden als Ersatz fur den Ertrag, den es bei anderweiter Nutzung, 
Ausleihung, ohne weiteres bringen wiirde. Unter landesublicher Ver
zinsung ist der ZinsfuB zu verstehen, der in einem bestimmten Lande 
zu einer bestimmten Zeit fur bestimmte Arlen von Anlagewerten ublich 
ist, er ist also sehr verschieden und kann nur von Fall zu Fall bestimmt 
werden. 

Die Abnutzung der Gebrauchsguter wird berucksichtigt durch die 
Abschreibungen. Die Abschreibungen sind der Form nach Wert
minderungen an den Vermogensbestandteilen, die periodisch bei AniaB 
der Inventur und Bilanz gemacht werden. Es wird in jeder Betriebs
periode ein dem Wert der Abnutzung entsprechender Betrag zuruck
gelegt, so daB am Ende der Nutzungsdauer der ursprungliche Wert 
des Gebrauchsgutes wieder vorhanden ist. GroBe und MaB der Ab
schreibungen werden teils von Erfahrungstatsachen abgeleitet, wie die 
Betriebsdauer einer bestimmten Kraft- oder Arbeitsmaschine, teils nach 
subjektivem Urteil aus inneren Grunden des Betriebes bemessen. Daher 
gibt es wohl Normen, aber keine feststehenden Grundsatze fur das MaB 
der Abschreibung. Die Abschreibungen werden ausgedruckt in Pro
zenten des Neu- oder Anscha.ffungswertes. Man unterscheidet die ein
fache Abschreibung und die Abschreibung mit Zinseszinsen. Hat das 
Gebrauchsgut nach vollstandiger Abnutzung noch einen Altwert N und 
ist die Nutzungsdauer = n Jahre, so wird die Abnutzung oder Ab-

schreibungsquote q = K -N. Berucksichtigt man die Zinsen, welche 
n 

die Rucklagen der einzelnen Jahre bringen konnen, wenn sie ange
sammelt werden, so ergibt sich nach der Rentenrechnung die Ab
schreibungsquote p 

_ 100 K-N 
q - ( p )n -1 ( ). 

1+ 100 . 

Diese Abschreibungsquote ist naturlich kleiner, ala wenn man ohne 
Zinsen rechnet, aber sie rechtfertigt sich nur, wenn ein tatsachlicher 
Fonds fur die Rucklagen angelegt wird, und wenn die Nutzungszeit eine 
verhaltnismaBig lange ist. In der Praxis laBt man in der Regel die 
Rucklagen im Betrieb mitarbeiten und rechnet daher ohne Zinses-



134 Kostenberechnungen. 

zinsen. Auch wird der etwaige Altwert des Gebrauchsgegenstandes 
nicht mit breucksichtigt, weil in der Regel die spatere Neuanschaffung 
des Gebrauchsgutes teuerer wird als der tatsachliche Anschaffungswert. 
Man rechnet somit in der Regel die Abschreibungsquote nach der ein-

fachen Formel q = ~ und zerlegt K in die Werte fiir die einzelnen 
n 

Gebrauchsgiiterkategorien mit verschiedener Nutzungsdauer. Die maG
gebenden gesetzlichen Bestimmungen fUr die Abschreibung sind in den 
§§ 39, 40 und 261 HGB. enthalten1). 

Der Grund und Boden ist an und fUr sich nicht abnutzbar und be
darf daher keiner Abschreibung. Es ist aber auch nicht berechtigt, 
einen steigenden Bodenwert zu berucksichtigen, da er nur bei einem 
Verkauf des Grundstiickes realisiert wird. Die WerterhOhung des 
Bodens gehort zu den stillen Reserven. 

Unter Anlagekapital ist also der Wert des unabnutzbaren Bodens 
B und die Summe der abnutzbaren Gebrauchsgiiter K zu verstehen. 
Dieser Begriff ist aber durchaus kein feststehender, uber die Summe 
der durch einen Betrieb festgelegten Gebrauchsgiiter gehen die Auf
fassungen auseinander. Zu den Gebrauchsgiitern gehoren unbedingt 
der Grund und Boden, die Gebaude und Maschinen, und die Kosten 
fur die Beschaffung dieser technischen Einrichtungen gehoren in erster 
Linie zu dem Anlagekapital. Dies sind bei der Neugriindung eines 
Unternehmens die Baukosten, und zu diesen gehoren dann selbstver
standlich auch alIe Kosten fiir Entwiirfe und Bauleitung. Aber mit 
den Baukosten alIein ist es nicht getan, die Griindung eines Unter
nehmens erfordert noch mancherlei andere Ausgaben, die auch aus 
dem Anlagekapital bestritten werden mussen, und dies sind 

1. die Griindungskosten (bei Aktiengesellschaften der Aktien
stempel, die Bankverdienste fUr Ausgabe der Aktien usw.), 

2. die Zinsen der Baukosten wahrend der Bauzeit, 
3. die Kosten fur die Beschaffung technischer oder kaufmannischer 

Vorteile, wie Patente, Abfindungen, AblOsungen, Gewinnung von Ab
satzverbindungen usw., 

4. die Kosten fiir die Inbetriebsetzung der Anlagen, fiir den Probe
betrieb, 

5. die Kosten fur Reserveteile, die von Aniang an vorratig sein 
mussen, sowie fur Umbauten und Erganzungen wahrend der ersten 

1) Fur die Steuerbilanz gelten folgende Abschreibungen als Richtsatze: 
1. Fabrikgebaude . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 vH 
2. Maschinen: Betriebsmaschinen . . . . . . . . . 5 " 

Spezialmaschinen (autom. arbeitende) 10--15 " 
3. Werkzeuge .............. 33 1/ 3-50" 
4. Sonstiges Inventar: 

Geschaftseinrichtungen (Bureaumobel usw.) 
Wagen (Kastenwagen) 
Schreibmaschinen. . . . . 
Pferde ......... . 

5. Automobile: Personenwagen 
Lastwagen .. 

3-5 " 
10--15 " 
15-20 .. 
15-20 " 
10-15 " 
15-20 .. 
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Betriebszeit und fur die Unterhaltung, sofern diese in der ersten Zeit 
ungewohnlich hoch ist, ferner fur EinnahmeausfiHle wegen Schaden 
der erst en Anlage, d. i. die Dberwindung der sog. Kinderkrankheiten, 

6. die Kursverluste wahrend der Bauzeit, 
7. die erste Dotierung des Erneuerungsfonds. 

Dies aHes sind Ausgaben, die aus dem Anlagekapital bestritten werden 
mussen. 

Der preu/3ische Staat fordert z. B. bei der Grundung von Eisenbahnen 
durch Aktiengesellschaften in dern Hauptkostenanschlage neben den 
eigentlichen Baukosten unter Tit. I - XIII die Einsetzung folgender 
Betnlge: 

Tit. XIV. die Kosten der Bauleitung, 
" XV. Ausfalle beirn Betrieb zu Lasten des Baufonds, d. s. die 

vorhin lmter 5 erwahnten Kinderkrankheiten, 
XVI. Zinsen wahrend der Bauzeit, 

" XVII. Kursverluste, 
" XVIII. Erste Dotierung der Reservefonds. 

Das Anlagekapital oder das stehende Kapital muB aHes umfassen, 
was zu langerem Gebrauche dient und jedenfaHs in einer Betriebs
periode nicht untergeht. 

AHe Aufwendungen fur das Anlagekapital sind nun dadurch 
gekennzeichnet, daB sie nur fur eine Betriebsperiode, also in der Regel 
fiir I Jahr berechnet werden. Da das Anlagekapital bekannt ist, so 
erscheinen die Aufwendungen fur das Anlagekapital in Form einiger 
wenigen, aber groBen Posten am SchluB einer Betriebsperiode. Diese 
Gruppe von Ausgaben ist daher fur aHe Unternehmungen gleich und 
einheitlich und bildet den Hauptbestandteil der indirekten oder Zusatz
kosten. 1m Gegensatz hierzu zerfallen die laufenden Betriebskosten 
in unendlich viele groBe, kleine und kleinste Einzelbetrage, die in 
kleinen Zeitabstanden zu zahlen sind. Bei ihnen ist daher eine all
gemeine Erorterung nicht moglich, weil Art und Verwendung bei den 
verschiedenen Unternehmungen zu verschiedenartig ist. Sie bilden 
im allgemeinen die direkten oder Grundkosten und sind nach den 
Betriebselementen zu zerlegen. Fur die Ermittlung der Selbstkosten 
muB demnach der Faktor V spezialisiert werden, denn er umfaBt alles, 
was in der technischen Buchfuhrung als direkter Aufwand und z. T. auch 
als indirekter Aufwand verbucht wird, das sind die Kosten fiir die ver
wendeten passiven und aktiven Guter!). Die laufenden Betriebskosten 
umfassen die Kosten fur die Beschaffung der Rohstoffe und Hilfsstoffe 
und fur den Verbrauch an Energien sowie die Kosten fur die Ver
wertung der Erzeugnisse. Die Kosten fiir Verbrauch an Energien setzen 
sich dann wieder zusammen aus den Kosten fur die menschliche Arbeits. 
kraft, die man auch die personlichen Kosten nennt, das sind die Ge
halter und ArbeitslOhne, und aus den Kosten fur die mechanische Kraft, 
die Arbeitsgerate, Maschinen, Warme und Licht, sowie fur die Unter
haltung dieser Betriebsanlagen, welche man auch die Betriebskosten 
im engeren Sinne nennt. 

1) V gl. hierzu Jan sse n, Th.: Technische Wirtschaftslehre Teil II. 
Technische Wirtschaftlichkeitslehre. 
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Bezeichnen wir mit R die Kosten ffir die Rohstoffe, mit H die Kosten 
ffir die Hilfsstoffe, mit L die Arbeitslohne, mit M die Kosten fur die 
mechanischen Betriebsanlagen und mit P die Kosten ffir die Ver
wertung der fertigen Erzeugnisse, so ist V zu zerlegen in 

V = R + H + L + M + P. 
Wir erhalten dann fur die Selbstkosten folgendes Schema 

Selbstkosten 
Kosten des 

Anlagekapitals 
Betriebskosten 

B + K Verbrauchskosten V 
I Rohstoffe und Verwertung 

Verzinsung Hilfsstoffe Energien der Produkte 
Abschreibung K + H J P 

Arbeitskraft mechanische 
L Kraft M 

I 

Verzinsung 
des Betriebs
kapitals U. 

Gebrauchskosten 
U nterhaltungskosten 

Die Kosten fur die Roh- und Hilfsstoffe R + H umfassen aIle 
Kosten ffir den Einkauf, Transport und das Verpacken, fUr die Lagerung 
und das Schutzen gegen Feuer, Diebstahl, Witterung usw. AIle diese 
Kosten werden verbucht in den Beschaffungskonten, und zwar ist es 
im allgemeinen notig, fur jeden wichtigen Stoff ein besonderes Konto 
anzulegen. In den Beschaffungskonten sind aIle Kosten zusammen
zustelIen, urn zu wissen, was jeder Stoff dem Unternehmen selbst 
kostet, wenn er zur Verarbeitung gelangt. Die Beschaffungskosten fur 
die verbrauchten passiven Guter sind unschwer zu ermitteln. Weit 
schwieriger ist dagegen die Berechnung der Selbstkosten fur die ver
brauchten aktiven Giiter, ffir die Energien. Hier kommt vor allem Art 
und Umfang des Betriebes in Betracht; wird nur ein bestimmtes Gut 
hergestelIt, wie bei Zementfabriken, Ziegeleien usw., so ist auch eine 
Trennung der Kosten ffir die verbrauchten aktiven Giiter nicht er
forderlich, und diese konnen daher ebenfalls ohne weiteres zu den 
Grundkosten gerechnet werden. Werden dagegen verschiedene Guter 
hergestelIt, so muB der ganze Betrieb in einzelne Teile zerlegt werden, 
die sich mit einer gewissen Selbstandigkeit einander gegenuberstehen, 
damit bei den Teilbetrieben oder den Betriebselementen die Ver
brauchskosten fiir die aktiven Giiter wieder einen Teil der Grundkosten 
bilden. Bei Bauausfiihrungen zerlegt man den ganzen Bau in die ein
zelnen Bauteile oder Bauarbeiten, als Erd-, Wasserhaltungs-, Ramm-, 
Beton-, Mauer-, Zimmerer-, Eisenarbeiten usw. 

Das wichtigste von allen aktiven Gutern ist die menschliche 
Arbeitskraft, ihre Kosten nennen wir Lohne und Gehalter. Unter 
Lohne werden die Beziige der Arbeiter und unter Gebalter die Bezuge 
der Beamten verstanden. Zur Berechnung der Selbstkosten ist diese 
Einteilung im allgemeinen bedeutungslos, sie hat nur insofern Be
deutung, als die Gesamtsumme der Gehalter der Beamten im voraus 
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im allgemeinen feststeht, wei! die Zahl der Beamten nicht so schwankt 
wie die der Arbeiter, und wei! auch das Gehalt jedes Beamten im voraus 
fiir langere Zeitraume feststeht. Bei den Arbeitern schwankt dagegen 
die Zahl und meist auch der Lohnsatz sehr mit der Konjunktur. 

Die Gehalter der Beamten und die Lohne der Arbeiter sind aber 
noch nicht die vollen Ausgaben fUr die menschliche Arbeitskraft, es 
kommen vielmehr noch eine ganze Reihe von Nebenausgaben hinzu. 
Dazu gehoren zunachst alle Ausgaben fiir Mehrleistungen iiber die 
normale Arbeitszeit als "Oberstunden, Nachtschichten, Feiertagsarbeit, 
weiter Entschadigungen fiir besondere Aufwendungen und Zeitverluste 
als Reisekosten, Tagegelder, tJbernachtungskosten, Zuschiisse fiir 
Kleidung, Stiefel usw., und schlieBlich die Ausgaben fiir Wohlfahrts
zwecke, sei es, daB sie auf gesetzlicher Verpflichtung wie die Zwangs
versicherungen, Unfallverhiitungseinrichtungen usw., oder auch nur 
auf moralischer Verpflichtung beruhen wie Wohnungen, Kantinen, 
Aufenthaltsraume usw. Alle diese aus den verschiedensten Gruppen 
sich zusammensetzenden Nebenausgaben haben in Landern mit hoch
entwickelter sozialer Gesetzgebung und starkem sozialen Empfinden eine 
solche Rohe erreicht, daB man dafiir einen Zuschlag von etwa 25 v R 
zu den unmittelbar gezahlten Beziigen ansetzen kann. 

Zu der menschlichen Arbeitskraft treten nun die mechanischen 
Krafte und die Rilfsmittel, deren sich die menschliche Kraft bedient. 
Es sind dies die Maschinen und die zu ihrem Betriebe erforderlichen 
Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Werkzeuge, die Arbeitsraume, ihre 
Beleuchtung und Erwarmung. Diese Giiter sind z. T. Verbrauchs
giiter, wie die Rilfs- und Betriebsstoffe, oder Gebrauchsgiiter, wie 
Maschinen und Werkzeuge, die aber auch durch den Gebrauch ver
braucht werden. Alle Kosten, die durch den Verbrauch der Verbrauchs
giiter und durch den Gebrauch der Gebrauchsgiiter entstehen, gehoren 
daher zu den Betriebskosten. Die Gebrauchsgiiter selbst werden aus 
dem Anlagekapital beschafft, die Beschaffungskosten der Gebrauchs
giiter gehoren zum Anlagekapital. Dagegen gehoren die Kosten fiir 
den Gebrauch zu den Betriebskosten und die Kosten fiir den Gebrauch 
bestehen wieder in den Kosten fiir die Betriebsstoffe und in Arbeits
lohnen. Dazu kommt aber noch ein neuer Kostenbestandtei!, das sind 

die Unterhaltungskosten, der Faktor l~O' K. 

Die Unterhaltung der Gebrauchsgiiter umfaBt die Arbeiten, die 
notwendig sind, urn sie gegen Schadhaftwerden zu sichern, damit sie 
nicht betriebsgefahrlich werden und auch nicht zu unwirtschaftlich 
arbeiten. Zweck der Unterhaltung ist nicht etwa, jede Einrichtung auf 
der vollen Giite des Anfangszustandes zu erhalten, das ist bei allen 
abnutzbaren Gebrauchsgiitern gar nicht moglich, wei! diese ihrer Natur 
nach verganglich sind und trotz guter Unterhaltung nach Ablauf einer 
gewissen Zeit erneuert werden miissen. Die Unterhaltung ist auch 
nur wirtschaftlich, wenn die Unterhaltungskosten in einem bestimmten 
Verhaltnis zur Verlangerung der Nutzungsdauer stehen. Der Aufwand 
an Unterhaltungskosten steht also einerseits in Beziehung zur Er-
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neuerung, andererseits auch zu den Betriebskosten. AuBerdem bediirfen 
gute Einrichtungen, welche nach dem Qualitiitsgesetz gr6Bere Anlage
kosten erfordern, geringerer Unterhaltungskosten. Man kann daher 
fiir viele Einrichtungen Verzinsung, Erneuerung und Unterhaltung 
kaum trennen. Bei den Kosten des Oberbaues der Eisenbahnen werden 
z. B. auch im Etat Erneuerung und Unterhaltung einheitlich verrechnet. 
Rinsichtlich der Unterhaltung miissen in jedem einzelnen Fall die 
Verhiiltnisse klargestellt werden. AlB allgemein giiltig kann nur gesagt 
werden, daB zur Unterhaltung auch das Ersetzen einzelner Teile zu 
rechnen ist, die meist ihrer Natur nach schnell abgenutzt werden und 
daher viel hiiufiger ersetzt werden miissen aIs das Ganze und nicht aus 
dem Erneuerungsfonds zu bestreiten sind. Hierhin sind z. B. zu rechnen 
alle kleineren Werkzeuge, wie die Bohrer von Bohrmaschinen, die Robel 
bei Robelmaschinen, die Eimer und Eimerketten bei Baggermaschinen, 
Gegenstande aus Glas oder Steingut usw. Sorgfiiltige Ausbesserung und 
Instandhaltung einer Anlage erh6ht die Nutzungsdauer und gestattet 
damit an den Abschreibungsbetragen zu sparen. Deshalb miissen 
auch die Unterhaltungskosten neben den Abschreibungskosten beriick
sichtigt werden, beide bestehen nebeneinander zu Recht. Fiir viele 
FaIle, vor allem fiir iiberschlagliche Kostenermittlungen geniigt es, die 
Unterhaltungskosten in Form von Prozenten des AnlagekapitaIs an-

zusetzen U = 1~0 K, wobei man aber stets beachten muB, daB die Be

ziehung zwischen Anlagekapital und Unterhaltung sich ins Umgekehrte 
verschieben kann. Denn wenn an der Anlage, an den Anlagekosten 
iiber Gebiihr gespart wird, so riicht sich das durch hohe Unterhaltungs
kosten. Gute Anlagen vorausgesetzt, kann man etwa mit folgenden 
Siitzen fUr die Nutzungsdauer und die Unterhaltungskosten rechnen. 

Briicken aus Holz . . . . . . 
Briicken aus Eisen fUr StraJ3en 
Briicken aus Eisen fiir Bahnen 
Briicken aus Stein und Beton. 
Hochbauten aus bestem Material . 
Hochbauten aus leichteren Stoffen. 
StraJ3en in Stadten aus Hartschotter 
StraJ3en in Stadten aus Hartasphalt . 
StraJ3en in Stadten aus Holzpflaster ... 
StraJ3en in Stadten aus HartsteingroJ3pflaster 
Leitungsnetze fiir Wasser und Gas 
Steinzeugrohre . . . . . 
Kraftmaschinen alIer Art 
Werkzeuge ..... . 
Zementrohre. . . . . . 

Nutzungs- Jiihrliche Unter-
dauer haltungskosten 

n in 0/. des 
in Jahren Anlagekapltals 

.1 15-25 
60-80 
35-50 

100 
50-80 
25-40 
20-25 
15-20 
15-20 

:.1 40- 50 
70-80 
50-80 
5-20 
1-10 

20-80 

1,5-3,5 
0,5-1,5 
0,5-2,01) 

0,1-0,25 
0,25-0,75 

1-1,5 
10-15 
2-3 
2-3 

0,5-1,5 
0,5-1 

1-2 
5-20 

10-30 
2-5 

1) Mit Anstrich, ohne Anstrich 0,05-0,1 vH. Als Durchschnittsdauer 
des Anstriches eiserner Briicken konnen 5-6 Jahre gerechnet werden. 
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HinsichtIich der Lebensdauer und der Unterhaltungskosten hatte 
man anfangs auch die Eisenbetonbauwerke den massiven Bauwerken 
aus Stein oder reinem Beton gleichgestellt. Aber diese Annahme war 
nicht zutreffend, denn wie die Erfahrung gelehrt hat, sind die Unterhal
tungskosten fUr Eisenbetonbauwerke weit groBer wie fiir massive 
Bauwerke, und zwar sind es die Betonzugrisse, welche den Eisenbeton
bauwerken gefahrlich werden. Die Betonzugrisse entstehen einmal 
durch das Schwinden des Betons beim Erharten und sodann durch 
die Zugbeanspruchungen des Betons infolge der Belastung. Sind aber 
erst einmal Risse vorhanden, so erweitern sie sich standig durch die 
infolge der Belastung eintretenden Beanspruchungen, und es kann 
feuchte Luft und Wasser an die Eiseneinlagen herantreten, so daB 
Rostbildung eintritt. Wenn man daher auch vielleicht die Lebens
dauer der Eisenbetonbauwerke derjenigen massiver Bauwerke gleich
setzen kann, so ist dies hinsichtlich der Unterhaltungskosten jedenfalls 
nicht der Fall. 

Der letzte Faktor der Verbrauchs- oder Betriebskosten war der 
Faktor P, der die Kosten umfaBt, welche fiir die Verwertung der 
fertigen Produkte aufgewendet werden. Bei der Verwertung der 
erzeugten Giiter handelt es sich nicht nur um die Hauptprodukte, 
sondern auch um die Nebenprodukte und um die Abfalle. An Kosten 
fUr die Verwertung sind zu rechnen: der Transport innerhalb der Be
triebe und bis zu den Verkaufstellen, das Sortieren, Lagern und Ver
packen, sodann die sog. Verkaufspesen, wie Reklame, Reisende, Agen. 
ten, ferner die beim Verkauf ab und zu unvermeidIichen Verluste, als 
da sind nicht eintreibbare Forderungen, Verkauf unter den Selbst
kosten bei fallender Konjunktur, schlieBIich die Zinsverluste fiir die 
Produktionskosten fiir die Zeit von der Fertigstellung bis zum Eingang 
der Bezahlung fiir die verkauften Fabrikate. 

Aile diese Ausgaben gehoren zu den Verbrauchs- oder Betriebs
kosten, sie sind mogIichst derart zu zerlegen, daB sie als Grundkosten 
der einzelnen Betriebs- oder Bauelemente erscheinen. Bei formel
maBiger Behandlung von Ertragsrechnungen werden sie auch in Pro-

zenten der Anlagekosten ausgedriickt, V = l~O • K. Die Betriebs

kosten sind aber naturgemaB nicht konstant, sondern veranderIich, sie 
werden insbesondere durch schwankende Preise der Roh- und Hilfs
stoffe und durch Lohnschwankungen beeinfluBt. 

An Stelle der Betriebskosten in Prozenten des Anlagekapitals hat 
man vielfach einen anderen Begriff eingefiihrt, d. i. der Begriff des 
Betriebskoeffizienten. Sind bei einem Werk yom Anlagekapital K 
in einem bestimmten Zeitraum die Einnahmen = E und die Aus-

gaben = A , so ist die Rente des Werkes in Prozenten r = 100 E K A . 

Man nennt nun den Wert ~ = eden Betriebskoeffizienten und mit ihm 

wird r = 100 (1 - c) ~ . 
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Ffir den geldwirtschaftlichen Betrieb sind auBer dem stehenden 
oder Anlagekapital noch die Mittel zu berucksichtigen, die fur die An
schaffung der Verbrauchsgiiter benotigt werden, d. i. das umlaufende 
oder Betriebskapital. Diese Aufwendungen sind abhangig VOn der 
GroBe des Betriebes und dem Umfang und der Art der Produktion, sie 
kommen zwar mit dem Absatz der Produkte periodisch wieder herein, 
aber sind doch ebenso wie das stehende Kapital anderweiter Nutzung 
entzogen. Es ist daher notwendig, auch fur dieses umlaufende Kapital U 
Zinsen zu berechnen. 

Die ffir Privatbetriebe ubliche Formel fur die Jahreskosten eines 
Betriebes lautet daher zusammengefaBt nach Kapitalsnutzungskosten 
und Betriebskosten 

Handelt es sich nicht um ein Fabrikationsunternehmen, sondern um 
ein Betriebsunternehmen, so stellen die Verbrauchskosten V die Be
triebskosten dar und ein besonderes Betriebskapital fUr die Beschaffung 
der Verbrauchsguter ist dann nicht erforderlich, es wird U = O. Die 
Betriebskosten werden dann auch in Prozenten des Anlagekapitals 

ausgedruckt = l~O • K, und wir erhalten fur die Jahreskosten eines 

Betriebsunternehmens die Formel 

Kommen auch noch die Betriebskosten in Fortfall, so erhalten wir die 
fUr Berechnung der Jahreskosten fur Bauwerke ubliche Formel 

p p+q+r 
J=lOO·B+ 100 ·K. 

Die Berechnung der Kosten erfolgt nun zweckmaBig nicht allein 
als Jahressumme, sondern auch ffir die Betriebseinheit, um sie auf die 
Betriebselemente verteilen zu konnen. Bei allen Kraftmaschinen ist 
z. B. die Betriebseinheit die Pferdekraft- oder Kilowatt-Stunde, man 
berechnet also aus den Jahreskosten und der Jahresleistung die Kosten 
fur 1 PS oder kW-Stunde und kann dann die Kraftkosten auf die ein
zelnen Betriebselemente verteilen. 

2. Die Selbstkostenberechnung. 
Die Grundlage der Wirtschaftlichkeit eines Betriebes bildet die 

Selbstkostenberechnung, denn nur diese gibt dem Betriebsleiter 
einen Einblick in seine Betriebsverhaltnisse, macht ihn gewissermaBen 
erst sehend, wahrend er ohne sie den Ergebnissen seines Betriebes blind 
gegenu bersteht. 
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Die beiden Hauptfragen, die das Problem der Selbstkostenberechnung 
stent, sind 

1. Welche Aufgabe hat die Selbstkostenberechnung zu erfiillen 1 
2. Wie ist das Selbstkostenberechnungsverfahren zu gestalten 1 

Die Aufgabe der Selbstkostenberechnung ist eine vielseitige. 
Diese solI nicht allein Auskunft geben iiber die Kosten einer bestimmten 
Leistung oder Lieferung, sondern auch dariiber, wie sich die Kosten 
im einzelnen zusammensetzen, welcher Anteil auf diese, welcher Anteil 
auf jene Art von Kosten entfii1lt, und wie sie sich auf die einzelnen 
mitwirkenden Faktoren, Arbeiter, Maschinen, Leitung usw. verteilen. 
Denn nur, wenn man diese Kostenverteilung im einzelnen kennt, kann 
man Vergleiche anstellen, sei es innerhalb des eigenen Betriebes, sei es 
mit anderen Betrieben, und kann daraus die notwendigen Schliisse ffir 
die Leitung und Vervollkommnung des eigenen Betriebes ziehen. Eine 
richtige Selbstkostenberechnung fiihrt erst zur sorgfaltigen Durch
arbeitung der ganzen Organisation. Diese vielseitige Aufgabe kann die 
Selbstkostenberechnung aber nur erfiillen, wenn sie nicht von vorn 
herein auf einen einzigen bestimmten Zweck eingestellt, sondern beweg 
lich gestaltet und auf Elemente aufgebaut wird, die je nach der zu 
beantwortenden Frage gruppiert, zusammengestellt und verglichen 
werden konnen. 

Eine richtige Gliederung der Selbstkosten in ihre Grundelemente ist 
also die wesentlichste Aufgabe, die bei der Selbstkostenberechnung zu 
lOsen ist. Und dazu ist zunachst ein Studium der Arbeitselemente er
forderlich, wie es die wissenschaftliche Betriebsfiihrung verlangt. Es 
miissen die einzelnen Arbeitselemente und die GroBe ihres Anteils, mit 
dem sie im Gesamtwert der fertigen Bauarbeit enthalten sind, ermittelt, 
es muB die Wirkung der einzelnen produktiven Faktoren auf das Ge
samtergebnis festgestellt werden. Die gesonderte Ermittlung der Kosten 
fiir die einzelnen Herstellungsfaktoren oder Arbeitselemente zeigt ihre 
spezifische Wirkung fiir die Kostenbildung und liefert Vergleichs
einheiten fiir den Vergleich mit anderen Ausfiihrungen, wenn man die 
veranderlichen GroBen, wie Baustoffpreise, Lohnsatze usw., als solche 
einsetzt. Die gesonderte Ermittlung der Kosten ffir die einzelnen 
Herstellungsfaktoren liefert dann auch die Grundlagen fiir genaue 
Preisberechnungen, deren Wesen in der moglichst weitgehenden Aus
einanderhaltung der einzelnen preisbildenden Faktoren besteht. Die 
Herstellungsfaktoren sind vom technischen Standpunkt aus Materie 
und Energie, denen durch die Intelligenz des Menschen Gestalt und 
Richtung aufgezwungen wird, aber in wirtschaftlicher Hinsicht sind die 
mechanischen Energien nicht selbstandige Herstellungsfaktoren, sondern 
sind als Reprasentanten des Produktionskapitals Produktivitats
vermittler, d. h. sie erhOhen die Ergiebigkeit der menschlichen Arbeit. 
Daher ist bei allen Selbstkostenberechnungen dahin zu streben, den 
EinfluB dieser Produktivitatsvermittler so genau wie moglich kennt
Hch zu machen. Das erhOht nicht nur die Vergleichsmoglichkeit, 
sondern befahigt uns auch erst, den Wert der mechanischen Hilfs-
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mittel fiir die Erhohung der Ergiebigkeit der menschlichen Arbeit 
kennenzulernen. 

Mit den Grundelementen der Selbstkosten sind dann ohne weiteres 
die Kalkulationsunterlagen gegeben und kann eine richtige Festsetzung 
des Liefer- oder Leistungspreises erfolgen, so daB bei der Ausfiihrung 
weder zugesetzt wird noch zu hohe Preise verlangt werden. Und die 
auBerordentIiche Verschiebung in den einzelnen Bestandteilen der Ge
stehungskosten, Bau- und Betriebsstoffkosten, LOhnen usw., die zu 
ganz anderen Verhaltnissen als vor dem Kriege gefiihrt hat, laBt eine 
Ermittlung der Lieferungs- oder Leistungspreise auf Grund der Kosten
berechnung der Grundelemente unbedingt notwendig erscheinen. Die 
Kenntnis der Selbstkosten der Grundelemente ermoglicht eine standige 
"Oberwachung des Betriebes hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und ist 
zugleich das natiirlichste und wirksamste Mittel, um Verbesserungs
maBnahmen, wie Normung, Typung, Spezialisierung, Mechanisierung 
usw., durchzufiihren. Ein Betrieb, der mit Hilfe der Selbstkosten
berechnungen erkennt, wo er Mangel hat und in welcher Weise die Wirt
schaftIichkeit erhOht werden kann, wird ganz von selbst zur Durch
fiihrung zweckentsprechender MaBnahmen kommen, und daher muB 
die Selbstkostenberechnung infolge dieser Wirkung als eines der wichtig
sten Mittel zur Forderung des technischen und wirtschaftlichen Fort
schrittes angesehen werden. Hierin liegt ihre weit iiber das Interesse 
des Einzelbetriebes hinausgehende Bedeutung fiir die Allgemeinheit. 

Eine weitere Aufgabe der Selbstkostenberechnung ist die Schaffung 
von Unterlagen fiir eine fibersicht iiber die Betriebskosten in kiirzeren 
Zeitraumen ala die iibliche Jahresbilanz und fiir Preisvereinbarungen. 
Eine jederzeitige "Obersicht iiber die Betriebskosten ist ein unbedingtes 
Erfordernis; man muB sich jederzeit bewuBt sein, fiir welche Verhalt
nisse die Zahlen gelten, mit denen man rechnet. Bei Bauarbeiten lassen 
sich allgemeine Normal-, Richt- oder Mindestpreise nicht vereinbaren 
wie bei gleichartigen Erzeugnissen, Rohstoffen, Halbfabrikaten und 
MassenartikeIn, sondern es konnen nur die Selbstkosten zur Grundlage 
von Preisvereinbarungen gemacht werden. Man muB vereinbaren, daB 
niemand unter seinen Selbstkosten zuziiglich eines bestimmten Gewinn
zuschlages anbieten darf, und die Selbstkostenberechnung muB durch 
eine Vertrauensstelle iiberwacht werden. Um dies aber durchfiihren 
zu konnen, ist es notwendig, daB die Selbstkostenberechnung nach ge
wissen einheitIichen Grundsatzen erfolgt, daB die Gliederung der Kosten 
in allen Betrieben die gleiche ist. Denn nur wenn die Kostenarten in 
den einzelnen Betrieben iibereinstimmen, lassen sie sich vergleichen und 
notigenfalla die Selbstkosten nachpriifen. Es handelt sich dabei natiirlich 
nicht urn eine VereinheitIichung der Selbstkostenzahlen, sondern ledig
Iich urn eine VereinheitIichung ihrer Gruppierung und GIiederung auf 
Grund der Grundelemente und des Schemas zur Berechnung des Liefer
preises. Die Selbstkostenzahlen selbst werden in den einzelnen Be
trieben auBerst verschieden, und eine Vereinheitlichung derselben 
wiirde geradezu eine Siinde gegen den Geist der Selbstkostenberechnung 
sein. Eine solche Vereinheitlichung der Grundsatze der Selbstkosten-
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berechnung ist dann auch ein Mittel gegen Preisdriickerei und unlau
teren Wettbewerb. Jedem Unternehmer muB daran liegen, daB ebenso 
wie er selbst auch aIle seine Mitbewerber richtig kalkulieren, und er 
muBden Vorzug einer guten Selbstkostenberechnung auch seinen Mit
bewerbern verschaffen. Denn wer seine Selbstkosten wirklich kennt, 
wird wohl einmal ausnahmsweise, z. B. um ins Geschaft zu kommen 
oder um seinen Betrieb nicht stillstehen zu lassen, unter den Selbst
kosten, aber standig keinesfalls zu den niedrigen Preisen anbieten und 
dadurch die Preise fiir eine Arbeit allgemein verlustbringend machen. 

Zur Losung der Aufgaben der Selbstkostenberechnung ist also 
einmal die Kenntnis der Grundelemente und sodann die Vereinheit
lichung der Grundlagen der Selbstkostenberechnung erforderlich, und 
diesen Erfordernissen muB daher auch das Selbstkostenberech
n ungsverfahre n entsprechen. Dazu ist neben einer dem Zweck des 
Unternehmens angepaBten kaufmannischen Buchfiihrung eine, wenn 
auch noch so einfache Betriebsbuchfiihrung notwendig, und mit dieser 
muB die Selbstkostenberechnung in organischer Verbindung stehen. 

Der Begriff der Selbstkosten ist bestimmt durch die Gleichung 
S = L - G, worin S die Selbstkosten, L die Leistung oder Lieferung 
und G den Gewinn bedeuten. Die Selbstkosten setzen sich fiir aIle 
Baubetriebe zunachst zusammen aus den Kosten auf der BausteUe, 
den Baukosten, und den Verwaltungs- oder Geschaftskosten. Dem
gemaB ist auch die Buchfiihrung zu trennen in die beiden Hauptzweige: 
in die Geschafts buchfiihrung, die eine kaufmannische Buchfiihrung 
ist, und in die Buchfiihrung des Baubetriebes, oder kurz Betrie bs
buchfiihrung genannt, die eine technischeBuchfiihrung istl}. Denn 
bei jedem Unternehmen der Giitererzeugung, etwas anderes ist auch 
ein Bauunternehmen nicht, lassen sich zwei Teile unterscheiden, die 
in ihrer Wesensart voUstandig voneinander verschieden sind, das ist 
einerseits die kaufmannische und andererseits die technische Tatigkeit; 
iiber den kaufmannischen Erfolg solI die Geschaftsbuchfiihrung und 
iiber die Wirtscbaftlichkeit der technischen Tatigkeit oder der Fertigung 
solI die Betriebsbuchfiihrung sichere Unterlagen schaffen. Die Be
triebsbuchfiihrung erscheint in der Geschaftsbuchfiihrung nur als ein 
Einzelkonto, das Baubetriebskonto. Das Geschaft beschafft die 
erforderlichen Baustoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, Maschinen, Werk
zeuge usw. und steUt diese sowie das notwendige Betriebskapital den 
Baubetrieben gegen die Beschaffungskosten oder gegen eine Leih
gebiihr, die sich nach den den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechen
den, auch sonst maBgebenden iiblichen Satzen fiir Abschreibung und 
Zinsen richten muB, zur Verfiigung. Die Baubetriebe konnen also mit 
festen Zahlen rechnen und haben in ihren Betriebskonten nichts anderes 
zu tun, als mit groBter Genauigkeit die Selbstkosten der ausgefiihrten 
einzelnen Bauarbeiten zu berechnen. Sie geben dann diese Selbstkosten 
ohne Gewinn, aber auch ohne Verlust an die Geschaftsbuchfiihrung 
weiter, und erst in dieser entsteht nach Hinzurechnung der Geschafts-

1) Naheres tiber die kaufmannische und technische Buchfiihrung 
s. J ansse n, Th.: Technische Wirtschaftslehre. 
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unkosten auf den Baukonten durch den erzielten Lieferpreis ein Ge
winn oder ein Verlust. 

AlIe Aufwendungen verteilen sich auf die einzelnen, einander neben
geordneten Bauarbeiten, die Kostentrager, innerhalb der Kostentrager 
nach Kostenarten und innerhalb der Kostenarten nach Kostenelementen. 
Der Aufbau der Kostenelemente ist beweglich, bald sind nur wenige, 
bald mehr an der Kostenart beteiligt. Verteilung und Zusammen
fassung der Elemente ergeben sich aus dem jeweiligen Zweck, sie ordnen 
sich nach einmaligen und laufenden Ausgaben. Einmalige Kosten 
sind solche, die bei der betreffenden Bauarbeit nur einmal entstehen, 
als An- und Abtransport der Gerate, Montage und Demontage einer 
Maschinenanlage, laufende Kosten treten dagegen wahrend der ganzen 
Dauer der Bauarbeit auf, wie fur Arbeitslohne, Betriebsstoffe usw. Die 
einmaligen Kosten sind bei gleichartigen Bauarbeiten annahernd die 
gleichen und unabhangig von den zu leistenden Mengen lind der Dauer 
der Leistung. 

Bei den Kostenarten ist zu unterscheiden zwischen Einzelkosten 
und Gemeinkosten. Die Einzelkosten, auch Spezialkosten, unmittel
bare (direkte), wirksame Kosten und Grundkosten genannt, entstehen bei 
der Ausfuhrung des einzelnen Teilbauvorganges oder werden fiir eine 
bestimmte Bauarbeit unmittelbar aufgewendet und sind fiir jeden 
Teilvorgang in ihrer Hohe nachweisbar, wie die Kosten fiir Baustoffe, 
ArbeitslOhne usw. Zu den Einzelkosten gehoren ferner die Kosten fUr 
Betriebs- und Hilfsanlagen, auch wenn sie nicht fur einen, sondern fur 
mehrere Teilarbeiten benotigt werden. In diesem FaIle sind sie nach 
einem bestimmten Schlussel, Betriebszeit oder Leistungsmenge, auf die 
Teilarbeiten zu verteilen. Die Gemeinkosten, auch Generalkosten, 
mittelbare Kosten, Geschiiftsunkosten und Erganzungskosten genannt, 
haben das besondere Merkmal, daB sie stets fur mehrere Teilarbeiten 
oder die ganze BauausfUhrung, und wenn es sich um eine Bauunter
nehmung handelt, die verschiedene Baustellen betreibt, fur samtliche 
Baubetriebe aufgewendet werden. Sie sind fur die einzelnen Bau
arbeiten bzw. Baubetriebe ihrer Hohe nach nicht ohne weiteres nach
weisbar und treffen daher die Teilarbeit nur mittelbar. Ihre Ver
rechnung erfolgt durch Umlegung des Gesamtbetrages auf die einzelnen 
Bauarbeiten. Die Gemeinkosten lassen sich trennen in Betriebsunkosten 
und allgemeine Verwaltungs- oder Geschaftsunkosten. Die Betriebs
unkosten entstehen bei der einzelnen Bauausfuhrung und sind ver
anderlich, sie sind laufende Ausgaben wahrend des Betriebes und 
unabhangig von der technischen und wirtschaftlichen Art des Betriebes, 
wie Betriebseinrichtungen, Arbeitsmethoden, ortlichen Verhaltnissen 
usw. Die Verwaltungs- oder Geschaftsunkosten werden ver
ausgabt bei der Organisation der Verwaltung oder bei der Geschafts
fiihrung der Unternehmung und sind in gewisser Hinsicht konstant, 
nur abhangig vom Umfang der Verwaltung oder vom Beschaftigungs
grad und Umsatz der Unternehmung. 

Unter Kostentrager werden die einzelnen Erzeugnisse und Lei
stungen des Bauvorhabens, die einzelnen Bauteile oder Bauarbeiten 
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verstanden, fUr welche im Bauvertrage Preise vereinbart werden. Jeder 
Bauvorgang besteht aus einer Summe von Einzelvorgangen und jeder 
Einzelvorgang umfaBt wieder Haupt-, Neben- und Hilfsbetriebe. 
Haupt- und Nebenbetriebe sind Betriebsabteilungen einer Bauaus
fuhrung zur Herstellung bestimmter Erzeugnisse, Hilfsbetriebe sind 
Betriebe ohne Erzeugungszweck und dienen lediglich zur Unterstutzung 
der Haupt- und Nebenbetriebe. Hauptbetrieb ist z. B. die Herstellung 
von Beton, Nebenbetrieb die Betonmischanlage und Hilfsbetrieb die 
Gewinnung von Kies oder die Herstellung von Steinschlag. Einzel
vorgange sind die Aufstellung der Schalung, das Mischen, der Transport 
und das Einbringen des Betons, und die Summe der Einzelvorgange 
ist schlieBlich der fertige Betonkorper als Kostentrager. Daher werden 
auch in der Regel die Kostentrager als Einzelpositionen eines Kosten
anschlages in Ansatz gebracht oder sollten es wenigstens. Denn wenn 
es nicht geschieht, wenn eine Kostenanschlagsposition aus mehreren 
Kostentragern besteht, so muB doch fUr die technische Buchfuhrung 
oder bei der Kosten- oder Preisberechnung diese Sammelposition wieder 
in die einzelnen Kostentrager zerlegt werden. 

In dem fUr jeden Baubetrieb aufzustellenden Arbeitsplan muB jeder 
Kostentrager seine Nm;nmer erhalten, um die Zusammentragung del' 
einzeInen Kostenanteile zu ermoglichen. Del' Ar beitsplan und ein in engster 
Verbindung mit ihm zu setzendes Arbeitsverzeichnis dienen dazu, aIle 
Unterlagen fUr die Verrechnung del' Aufwendungen festzuhalten, so daB 
der Baubetrieb auf Grund des Arbeitsplanes und des Arbeitsverzeich
nisses sowie auf Grund del' ihm zur Verfugung gestellten Zeichnungen die 
Fertigung aller ihm ubertragenen Bauarbeiten restlos vornehmen kann. 

Bei den Kostenarten ist es vielfach noch ublich, die unmittelbaren 
Kosten als produktive und die mittelbaren Kosten als unproduktive 
zu bezeichnen. Diese Bezeichnung ist aber unzutreffend, denn aIle 
aufgewendeten Kosten mussen fUr die Produktion notwendig, also 
produktiv sein, und unproduktive Kosten im eigentlichen W ortsinne 
darf es in einem wirtschaftlichen Unternehmen uberhaupt nicht geben. 
Es kommt fUr die Unterscheidung in unmittelbare und mittelbare 
Kosten lediglich darauf an, ob die Kosten unmittelbar als fUr eine 
bestimmte Arbeit verwendet festgestellt werden konnen odeI' nicht. 
ZweckmiiBig ist es immel', so wenig wie moglich mit zu verteilenden 
Kosten zu rechnen und soviel wie moglich die Kosten unmittelbar fest
zustellen. Und die Gliederung nach unmittelbaren und mittelbaren 
Kosten darf auch nicht von Fall zu Fall, sondern muB grundsatzlich 
vorgenommen werden, die Verrechnungsweise muB einheitlich sein. 
1st fur eine bestimmte Kostenart nicht standig, sondern nul' ausnahms
weise unmittelbare Ermittlung moglich, so muB diese Kostenart stets 
unter den mittelbaren Kosten verrechnet werden, da sonst sich ein 
falscher Zuschlag fUr die mittelbaren Kosten ergeben und gewisse 
Kosten gewisser Arbeiten doppelt, namlich zunachst als unmittelbare 
Kosten und auBerdem in Form eines Zuschlages fur mittelbare Kosten 
belastet werden. Einheitliche Behandlung der Kostenarten ist einer 
der wichtigsten Grundsatze der Selbstkostenberechnung. 

.Janssen, Baulngenleur. 2. Auf!. 10 



14.6 Kostenberechnungen. 

AlIe Kosten, die eine bestimmte Bauarbeit, also ein bestimmter 
Kostentrager erfordert, gehoren zu den unmittelbaren Kosten, in erster 
Linie also die fur einen Kostentrager unmittelbar aufgewendeten 
Materialkosten (Fertigungsmaterial) und BearbeitungslOhne (Fertigungs
lOhne). Diese Kosten konnen unmittelbar auf dem Auftragzettel oder 
der Auftragskarte mit der Nummer des Kostentragers im Arbeitsplan 
verzeichnet werden. Dazu kommen dann die fiir die Herstellung des 
Kostentragers erforderlichen Hilfsanlagen, z. B. Transport- und Lehr
geruste, Schalungen usw. sowie die mechanischen Betriebsmittel als 
Kraft- und Arbeitsmaschinen, Gerate, Werkzeuge usw. Hilfsanlagen 
sowohl wie Betriebsmittel dienen entweder nur zur Ausfiihrung einer 
bestimmten Bauarbeit, eines einzigen Kostentragers :und konnen dann 
ebenfalls unmittelbar auf dem Auftragzettel verzeichnet werden, oder 
sie dienen zur Ausfiihrung mehrerer Kostentrager und sind dann zu
nachst auf einem Sammelkonto zu sammeln und demnachst nach einem 
bestimmten Schlussel, bestimmter Zeit oder Menge, auf die einzelnen 
Kostentrager zu verteilen. Falsch ist es aber, diese Kosten als mittel
bare Kosten zu verrechnen, denn sie sind immer nur erforderlich zur 
Ausfuhrung einer einzelnen oder von mehreren, aber ganz bestimmten 
Bauarbeiten, so daB sie auch nur fiir diese verrechnet werden diirfen, 
und es muB das Ziel einer richtigen Selbstkostenberechnung sein, die 
mittelbaren Kosten nach Moglichkeit einzuschranken. 

Die Beschaffung der Materialien, sowohl der Fertigungs- wie der 
Fertigungshilfs- und der Betriebsmaterialien, sowie auch die der Be
triebsmittel ist eine kaufmannische Tatigkeit und erfolgt dl1her durch 
die Geschiiftsleitung. Ihre Verrechnung sowie die der Geschaftsunkosten 
ist somit Gegenstand der Geschiiftsbuchfiihrung. Die Betriebsmittel 
werden zweckmaBig in GroBgerate, Klein- und Verbrauchsgerate unter
teilt. Die Verarbeitung und Verwertung der Materialien sowie die Be
nutzung der Betriebsmittel ist dagegen eine technische Tatigkeit und 
ihre Verrechnung demnach Gegenstand der Betriebsbuchfuhrung. Wir 
erhalten also jetzt folgende Gliederung der Kosten nach Kostenarten 
in Kostengruppen: 

1. Unmittelbare Kosten. 

1. Materialien 
a) Baustoffe 
b) Hilfsstoffe 
c) Betriebsstoffe 

2. Lohne 
a) Fertigungslohne 
b) Fertigungshilfslohne 
c) Lohne fiir Betriebsmittel 

3. Betriebsmittel 

a) GroIJgerate 
b) Klein- und Verbrauchs

gerate. 

II. Mittelbare Kosten. 

1. Betriebsunkosten. 
2. Geschiiftsunkosten. 

Die Gliederung der Kosten nach Kostenarten bietet aber noch keine 
Moglichkeit, sie ohne weiteres auf die Kostentrager zu verrechnen. 
Hierfur ist es erforderlich, die Kosten weiter nach den einzelnen Kosten
tragern zu gliedern. Diesem Zweck dienen die Verrechnungskonten 
in der Betriebsbuchfiihrung, in welchen die zunachst als Gesamtposten 
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in den Kostengruppen gebuchten Betriebsaufwendungen auf die ein
zelnen Kostentrager auf Grund der Materialbescheinignngen und Lohn
zettel verteilt werden. Es ist also notwendig, den ganzen Baubetrieb 
in soviel Kostentrager zu gliedern, als dem beabsichtigten Zweck der 
Selbstkostenberechnung entspricht. Bei einfachen Bauarbeiten wird 
man mit einer weniger weitgehenden GIiederung auskommen als bei 
einem umfangreichen Baubetrieb. 

Die Betriebsbuchfiihrung soll den Nachweis der Selbstkosten der 
einzelnen Bauarbeiten erbringen und dient somit dem Zwecke der Nach
kalkulation. Sie darf aber nicht unabhiingig von der Geschiiftsbuch
fiihrung arbeiten, sondern beide miissen in organischem Zusammen
hang stehen. Mit Riicksicht auf die Aufstellung gesonderter Monats
abschliisse enthalt sowohl die Geschaftsbuchfiihrung wie auch die Be
triebsbuchfiihrung je ein geschlossenes Kontensystem, die durch ein 
Vbergangskonto zusammenhangen. 

Das Baubetriebskonto der Geschiiftsbuchfiihrung (Sollseite) wird 
mit allen fiir den betreffenden Baubetrieb geleisteten Kassenzahlungen 
und Rechnungsbetragen oder Leihgebiihren seitens der Konten Kasse, 
Materialien und Betriebsmittel belastet. Zu diesem Konto fiihrt der 
Betrieb ein Gegenkonto, das stets mit dem ersteren iibereinstimmen 
mull. Der Betrieb teilt nun die Belastungen dieses Hauptkontos auf 
und belastet mit den entsprechenden Betragen die verschiedenen Kosten
gruppen, auf deren Sollseiten also die gesamten Aufwendungen fiir 
die Bauarbeiten erscheinen. Dnd diese Aufwendungen miissen jetzt 
auf die einzelnen Kostentrager, die einzelnen Bauarbeiten verteilt 
werden. Dies geschieht in den V errechn ungskon ten, indem fiir jede 
einzelne Bauarbeit ein besonderes Konto angelegt und mit den auf Grund 
der anfallenden Material-, Lohn- und sonstigen Verteilungszettel zu 
verrechnenden Aufwendungen belastet wird. Auf der Habenseite der 
Kostengruppenkonten werden also die an die Verrechnungskonten fiir 
die einzelnen Bauarbeiten erfolgten Abgange nachgewiesen, und die 
Sollseiten der Verrechnungskonten weisen samtliche, fiir die betreffende 
Bauarbeit gemachten Aufwendungen auf. Die Summe dieser einzelnen 
Aufwendungen mull mit den Abgangen der Kostengruppenkonten iiber
einstimmen, die Selbstkostenberechnung mull durch die Buchfiihrung 
kontrolliert werden. 

Nachdem so durch die Verrechnungskonten festgestellt ist, welcher 
Betrag an Kosten auf die einzelnen Bauarbeiten entfallt, kann die Be
triebsbuchfiihrung die Verrechnungskonten um den festgestellten Wert 
der fertigen Bauarbeiten entlasten und dafiir das Baukonto belasten. 
Der auf den Verrechnungskonten auf der Sollseite verbleibende Bestand 
stellt den Wert der unfertigen Bauarbeiten dar. 1m SoIl des Baukontos' 
der Betriebsbuchfiihrung erscheinen also die Einzelwerte der fertigen 
Bauarbeiten, und auf der Habenseite kann jetzt die Entlastung fiir die 
einzelnen, zur Verrechnung gelangenden Bauteile erfolgen. Diese Werte 
werden iiber das Hauptootriebskonto auf das in der Geschiiftsbuch
fiihrung gefiihrte Baukonto iibertragen, und im SolI dieses Baukontos 
werden schlielllich noch die Geschaftsunkosten verbucht, so daB hiep 

10* 
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die gesamten Selbstkosten fur einen Baubetrieb erscheinen. Entlastet 
wird das Baukotlto der Geschaftsbuchfuhrung durch die Rechnungs
betrage fUr die geleisteten Arbeiten, und es gibt somit ein Sollsaldo 
des Baukontos den Gewinn, und ein etwaiger Habensaldo einen Ver
lust an. Mit den fur die Rechnungsbetrage eingehenden Zahlungen wird 
das Baukonto wieder entlastet und das SolI der Kasse belastet, womit 
der Kreislauf des Kapitals, des Baugeldes, geschlossen ist. 

Die Selbstkosten einer Bauarbeit setzen sich also aus den auf sie 
entfallenden Betragen der einzelnen in Betracht kommenden Kosten
gruppen, Baustoffe B, Fertigungslohne L, Fertigungshilfsanlagen H 
(Material und Lohne), Betriebsmittel M (Gerate, Material und Lohne) 
zusammen. Zu diesen unmittelbaren Kosten kommen die mittelbaren 
Kosten, die Betriebsunkosten Ub und die Geschaftsunkosten Ug , welche 
in der Regel als prozentuale Zuschlage p zu den unmittelbaren Kosten 
in Anrechnung gebracht werden. Setzt man B + L + H + M = K, so 

. Ub· lOO Ug • 100 E d d· S I wrrd Pb = K und pg = K + Ub· s werden ann 16 e bst-
kosten: 

8 = [K(1 + Pb)] [1 + pg], 

und zur Berechnung des Lieferpreises L hat der Unternehmer dann 
noch einen Zuschlag fUr Risiko und Gewinn zu machen, so daB 
L=8+ G. 

Die Schwierigkeit der Selbstkostenberechnungen fUr Bauarbeiten 
liegt in der Beschaffung der Unterlagen fUr die Verteilung der Ausgaben 
auf die einzelnen Kostentrager in den Verrechnungskonten. Kosten
trager sind die einzelnen Bauarbeiten, wie sie im Kosten- oder Ver
dingungsanschlage aufgefUhrt sind, sie werden also festgesteHt nach 
dem Arbeitsplan und dem Arbeitsverzeichnis und fortlaufend num
meriert. Ihre Unterteilung erfolgt nach den Kostenarten, aus welchen 
die Kostentrager bestehen, das sind Fertigungsmaterial, Fertigungs
lOhne, Betriebsmittel, Hilfsanlagen und Betriebsunkosten. In den 
Verrechnungskonten ist demnach fUr jeden Kostentrager ein Konto 
anzulegen mit so viel Spalten, als der Kostentrager Kostenarten enthalt. 
Die Vorbedingung fUr die Beschaffung der Unterlagen fUr die Verteilung 
der Ausgaben ist nun, daB die Beschaffung unmittelbar auf der Baustelle 
erfolgt, daB die Aufsichtsbeamten, Schachtmeister oder Poliere, ge
zwungen werden, die Verteilung taglich vorzunehmen, daB die Angaben 
sich selbst kontrollieren und daher ohne weiteres nachgepriift und 
etwaige Differenzen sogleich aufgekUirt werden konnen. Daraus folgt, 
daB die Verteilung der Materialien und Lohne auf die einzelnen Kosten
arten der Kostentrager unmittelbar auf den von den Aufsichtsbeamten 
allwochentlich einzureichenden Material- und Lohnnachweisungen zu 
erfolgen hat. Besondere Zettel fur diese Verteilung neben den Material
verbrauchsscheinen und Lohnlisten zu fUhren, ist zu vermeiden, weil 
dadurch leicht Irrtiimer und Falschungen entstehen. Jeder Aufsichts
beamte, Polier oder Schachtmeister, hat also Listen fUr Empfang und 
Verbrauch von Materialien sowie fur die Lohne zu fuhren, welche so 
zu gestalten sind, daB aus ihnen nicht aHein die Gesamtbetrage, sondern 
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auch deren Verteilung auf die einzelnen Kostenarten der Kostentrager 
fiir jeden Tag zu ersehen sind, und daB die Kontrolle darin besteht, 
daB die Einzelzahlen der Verteilung mit der Gesamtsumme iiberein
stimmen mull. Die Verteilung muB sich dabeisowohl auf die Mengen 
bzw. Arbeitszeiten als auf die Geldbetrage beziehen, urn Vergleichs
moglichkeiten zu schaffen, weil die Preise der Materialien und die Lohn
satze sich vielfach andern. 

Diesen Gesichtspunkten entsprechen die nachstehenden Formulare 
1-5. Die beiden Formulare la und 1 b betreffen die Anlieferung der 
Materialien nach der Baustelle und die Berechnung der Preise frei 
Baustelle. Sie unterscheiden sich nur nach der Art der Materialien, 
ob es sich urn Rohstoffe, wie Kies, Sand, Kohlen usw. bzw. urn ein
heitliche Waren, wie Zement, Ziegel usw., oder urn Fabrikate, wie 
Walzeisen, Ton- und Zementwaren u. dgl. handelt. Die Nachweise iiber 
die gelieferten Materialien werden vom Materialienverwalter gefiihrt 
und der Bauleitung wochentlich eingereicht behufs Berechnung der 
Preise frei Baustelle und Priifung der Lieferantenrechnungen. Hierbei 
ist es gleichgiiltig, ob die Materialien auf den Lagerplatz oder unmittel
bar nach den einzelnen Baustellen geliefert werden, auch die letzteren 
miissen zunachst vom Materialienverwalter abgenommen und nach
gewiesen werden zwecks einheitlicher Kontrolle. Der Materialien
verwalter verabfolgt dann die Materialien nach Bedarf an die einzelnen 
Baustellen bzw. Aufsichtsbeamten, und der Aufsichtsbeamte hat die 
nach seiner Baustelle gelieferten Materialien sowie deren Verbrauch 
fiir die einzelnen Kostentrager nach Kostenarten getrennt auf einem 
besonderen Formular nachzuweisen, Formular 2. Spalten fiir 3 bis 
4 Kostentrager werden im allgemeinen immer ffir einen Aufsichts
beamten geniigen. Die Formulare 1 und 2 werden zweckmaBig als 
Durchschreibbiicher geheftet mit einem perforierten und einem festen 
Vordruck, damit eine Kopie im Buch verbleiben kann. 

Am schwierigsten ist die Lohnverteilung, hieran scheitern die meisten 
Selbstkostenberechnungen, weil sie gewohnlich erst nachtraglich auf 
besonderen Zetteln gemacht wird. Das ist aber unbedingt zu ver
meiden, die Verteilung der Lohne auf die einzelnen Kostenarten der 
Kostentrager muB vielmehr auf den von den Aufsichtsbeamten einzu
reichenden Lohnlisten selbst erfolgen, es muB fiir jeden Arbeiter taglich 
nachgewiesen werden, bei welcher Arbeit er beschaftigt gewesen ist. 
Es geniigt nicht, die tagliche Arbeitszeit eines Arbeiters zu kennen, 
sondern fiir die Zwecke der Selbstkostenberechnung ist es erforderlich, 
zu wissen, fiir welchen Kostentrager und fiir welche Kostenart die 
Arbeitszeit zu verrechnen ist. Dazu kommt noch eine weitere Schwierig
keit, d. i. daB der Lohnsatz kein einheitlicher ist, sondern daB die ver
schiedenartigsten Zuschlage fUr Dberstunden, Wasserarbeit, Pramien 
usw., mit zu verrechnen sind. Alle diese Umstande erschweren die iiber
sichtliche und einfache Gestaltung eines zweckmaBigen Formulars, 
besonders wenn in einer Lohnwoche die Arbeiter fiir verschiedene Kosten
trager beschiiftigt gewesen sind. In Formular 3 sind alle diese Umstande 
beriicksichtigt. Es sind allerdings nur zwei Kostentrager vorgesehen 
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und auBerdem die Betriebsunkosten sowie etwaige Tagelohnarbeiten; 
sonte es der Bau erfordern, daB in einem Schacht in einer Woche die 
Arbeiter bei mehr als zwei Kostentragern beschaftigt werden miissen, 
so ist das Formular aber unschwer durch weitere Spalten fiir Kosten
trager zu erweitern. 

Der Aufsichtsbeamte, Schachtmeister oder Polier, hat also in diese 
Lohnliste wochentlich einmal die Namen der Arbeiter des Schachtes 
einzutragen, sodann taglich die einzelnen Arbeitszeiten der Arbeiter 
fUr die verschiedenen Arbeitsleistungen und die in Betracht kommenden 
Zeiten fiir etwaige Zuschlage. Am Schlusse der Woche hat er ferner 
diese einzelnen Arbeitszeiten zusammenzuzahlen, welche mit der Ge
samtarbeitszeit des Arbeiters nach seinem von ihm auBerdem zu fiihren
den gewohnlichen Lohnbuche iibereinstimmen muB. SchlieBlich hat 
er noch den Tariflohn des Arbeiters und die etwaigen Zuschlage ein
zutragen und die Lohnliste sodann dem Baubureau einzureichen. 
Hier wird dann die Ausrechnung vorgenommen, so daB die Lohnliste 
nunmehr aIle Angaben fiir die Aufstellung der fiir die Auszahlung er
forderlichen Lohnlisten enthalt und letztere nur noch eine Abschrift 
aus der Urliste ist. 

Fiir die Selbstkostenberechnung sind sodann aus den einzelnen Lohn
listen fUr die verschiedenen Schachte die Arbeitszeiten und Lohnbetrage 
fiir die einzelnen Kostentrager in ein Lohnbuch zu iibertragen, welches 
in Formular 4 dargestellt ist. Der Zweck dieses Lohnbuches ist die Zu
sammentragung aller Lohnkosten der verschiedenen Schachte in einer 
Woche auf die einzelnen Kostentrager unter Hinzurechnung der vom 
Unternehmer zu zahlenden Versicherungsbeitrage, so daB hier die tat
sachlichen gesamten Lohnkosten auftreten. Aus den Lohnlisten ist fiir 
jede Arbeiterklasse die Summe der Lohnbetrage nach Abzug der Ver
sicherungsbeitrage aus Spalte 15 zu entnehmen und in Spalte 16 des 
Lohnbuches einzutragen, sodann sind die vom Arbeitgeber zu zahlenden 
Versicherungsbeitrage hinzuzuzahlen, Spalte 17, und daraus die Gesamt
lohnbetrage festzustelIen, Spalte 18. Durch Division dieser Betrage 
mit den Stundenzahlen fiir die einzelnen Kostenarten ergeben sich dann 
die Lohnbetrage fiir die einzelnen Kostenarten. Die Kontrolle der Ein
tragungen besteht darin, daB die Zeit- und Lohnsummen mit denjenigen 
der Lohnlisten iibereinstimmen miissen. Die Spalten fiir die Kosten
trager sind je nach Bedarf zu erganzen. Damit bei groBeren Bauaus
fiihrungen das Formular nicht unhandlich wird, konnen die Kosten
trager nach den einzelnen Bauanlagen getrennt blattweise geordnet 
werden. 

Aus den Materialiennachweisen und dem Lohnbuch werden schlieBlich 
Mengen und Kosten der verbrauchten Materialien sowie die Arbeits
zeiten und die Lohnbetrage auf die fiir die einzelnen Kostentrager an
gelegten Konten iibertragen, Formular 5, das Verrechnungskonto und 
Baukonto zusammen umfaBt. Die Verrechnungskonten enthalten somit 
die ganze Nachkalkulation, zum Vergleich mit der Vorkalkulation wer
den zweckmaBig die entsprechenden Zahlen fiir die Kalkulation des 
Lieferpreises mit andersfarbiger Tinte in die betreffenden Spalten oben 
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eingtltragen. Mit den fertigen Arbeiten zu den tatsachlichen Ausfiih
rungskosten nach den Verrechnungskonten werden diese durch das 
Baukonto entlastet. In das Baukonto werden also zunachst die Lei
stungsmengen und der Betrag der Ausfiihrungskosten eingetragen, und 
durch Division beider wird der Einheitspreis ermittelt. Werden auch 
die unfertigen Arbeiten allmonatlich aufgenommen und in das Bau
konto eingetragen, so ermoglicht der gleichzeitige AbschluB der Ver
rechnungskonten auch ohne weiteres jede Zwischenkalkulation und 
damit eine standige geschaftliche Kontrolle iiber den Stand der Arbeiten 
besser, wie es mit allen Berichten, Planen usw. zu erreichen ist. 

Kommen Tagelohnarbeiten zur Ausfiihrung, so empfiehlt es sich, 
fiir sie besondere Tageszettel einzufiihren, welche die Anzahl der Stunden 
und die Art der geleisteten Arbeit fiir jeden Tag enthalten und auch 
das etwa verbrauchte Material nachweisen. Diese Tagelohnzettel 
k6nnen nach dem gleichen Schema wie die Lohnlisten durchgebildet 
werden. Da die Tagelohnarbeiten an jedem Tag von dem Bauherrn 
oder dessen Beauftragten, von der Bauleitung gepriift und unterschrieben 
werden mussen, so ist es praktisch, die Tagelohnzettel in Heftform zu 
fiihren, und zwar immer je drei Zettel unter der gleichen Nummer, je 
zwei Zettel perforiert, der dritte festsitzend. Einen von beiden Seiten 
unterschriebenen Zettel erhalt der Auftraggeber, einen der Unternehmer, 
und der dritte bleibt im Heft. In den Lohnlisten ist ein Auseinander
ziehen der Tagelohnarbeiten nach den einzelnen Arbeiten nicht er
forderlich, dort werden nur die Gesamtstunden eingetragen, die Ver
teilung erfolgt auf den Tagelohnzetteln, nach welchen dann die Tage
lohnrechnungen aufgestellt werden, Formular 6. 

Formular 6. 
Rechnung N r .......... . 

fiir die im Monat ................... 19 ..... auf Bau ............... .. 
geleisteten Tagelohnarbeiten und gelieferlen Materialien 
von .............................................................................. .. 

Woche Tages· Stunden Materiallen 
zettel 

von bls Erd· Zlm· Maurer Zement Kles Sand Zlegel Nr. arbelter merer 

. Zus·1 I I I I I I I I I 

Elnhelts- Betrag 
Nr. Anzahl Gegenstand satz 

M. Pfg. M. Pig. 

I 
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Dei del' Vereinbanmg del' Lohnsatze fiir Tagelohnarbeiten spielt eine 
wesentliche Rolle del' Unkostenzuschlag zu den Tarif- odeI' ortsiiblichen 
LOhnen. Del' Unternehmer, der mit seinem Personal Arbeiten gegen Ver
giitung der geleisteten Arbeitsstunden ausfiihrt, muJ3 auch Entschadigung 
erhalten fiir die von ihm zu tragenden sozialen Lasten, fUr das den Arbeitern 
mitgegebene Handwerkszeug usw. und rpuJ3 diese Unkosten auf die von 
ibm gezahlten Lohnsatze aufschlagen. Dber die Hohe dieses Aufschlages 
entsteht danh vielfach Streit, und urn diesem vorzubeugen, urn den Un
kostenzuschlag allgemein zu regeln, hat der Reichsschatzminister in seinen 
Erlassen yom 8. Juni 1920 und 30. l\fai 1921 folgende Bestimmungen 
getroffen: 

Die Feststellung der als angemessen anzusehenden Hundertsatze fUr 
die allgemeinen Unkosten bei Tagelohnarbeiten fUr Bauunterhaltungsarbeiten 
soIl nach Verhandlungen mit den Spitzenorganisationen des Bauhand
werkes und des Baugewerbes bezirksweise und fUr jedes Gewerbe besonders 
erfolgen, und zwar in Gemeinschaftsarbeit der Dienststellen mit den Ver
banden der Baugewerbetreibenden und Handwerker in Bauausschiissen, die 
am Sitze eines jeden Landesfinanzamtes, Abteilung filr Reichsschatz
verwaltung, zusammentreten. Die errechneten Unkostensatze bediirfen der 
Genehmigung des Reichsschatzministers, dem ein besonderer, in gleicher 
Weise zusammengesetzter HauptausschuJ3 zur Seite steht. Neben dem zu 
errechnenden Zuschlag fUr Geschaftsunkosten solI als Risikopramie, fiir 
Schaffung der fiir jeden ordnungsmaJ3ig gefiihrten Betrieb notwendigen 
Riicklagen und fiir Gewinn ein Zuschlag von lO vH zum Tariflohn und 
Unkostenzuschlag gewahrt werden. 

Bei Vergebung groJ3erer Bauarbeiten sind fUr die Ausfiihrung etwaiger 
Tagelohnarbeiten die Tariflohne fUr die einzelnen Handwerker und Arbeiter 
zugrunde zu legen und die U nkosten und Verdienstzuschlage hierzu dem 
freien Angebot der Unternehmer zu iiberlassen. Um abel' ein unnotiges 
Hochtreiben del' Gesamtlohnsatze zu verhindern und diese bei del' Fest
stellung des angemessensten Angebotes mit berucksichtigen zu konnen, 
sind sie unter Annahme einer geschatzten Anzahl von Arbeitsstunden in 
die Verdingungsanschlage mit einzusetzen. 

Nach diesen Bestimmungen wird del' Unkostenzuschlag bei Tiefbau
arbeiten im allgemeinen auf 30-40 vH des Tariflohnes festgesetzt. 

In einem ErlaJ3 del' Reichsbahn-Hauptverwaltung yom 16.l\farz 1926 
wird die Frage del' Unkostenzuschlage zurn Tariflohn bei Tagelohnarbeiten 
im Baugewerbe behandelt. Insbesondere wird auf die allgemeinen Richt
satze, die die Reichsbahndirektion Essen bereits seit langerer Zeit fUr 
ihren Bezirk eingefiihrt hat, verwiesen. Danach ist die Bemessung del' Un
kostenzuschlage zurn Tariflohn bei Bauarbeiten nach folgenden Gnmd
satzen geregelt: 

a) bei Tagelohnarbeiten im AnschluJ3 an einen Vertrag, gleichgiiltig, ob 
Gerat gestellt wird odeI' nicht, und bei Sonderauftragen, wenn keinerlei 
Gerat gestellt wird: 30 v H ; 

b) bei Auftragen, zu denen del' iiberwiegende Teil der Arbeitskrafte 
mit und der iibrige Teil ohne Gerat, sowie wenn samtliche Arbeitskrafte 
nur mit Kleingerat (z. B. Oberbaugerat) gestellt werden, bei Vorhaltung 
einfacher Schalung und Riistung: Zuschlag = 35 vH. 

c) bei Arbeiten mit mehr odeI' weniger GroJ3gerat (z. B. Bagger, Bau
lokomotiven, Dampfwinden, Aufziige, Betonmaschinen) und Vorhaltung 
umfangreicher Schalung und Riistung: Zuschlag im allgemeinen 40 vH, 
wenn nicht in besonderen Fallen, wie bei Spezialausfiihnmgen, Eisen
konstruktionen usw., aus besonderen Grunden ein hoherer Zuschlag gerecht
fertigt erscheint. 

Die Reichsbahn-Hauptverwaltung verweist darauf, daJ3 diese Satze als 
Hochstsatze anzusehen seien. Da sich die l\faJ3nahme im Bezirk Essen be
wahrt habe, erscheint der Reichsbahn-Hauptverwaltung die Herbeifiihrung 
einer groJ3eren Einheitlichkeit in der Bemessung der Unkostenzuschlage 
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aus wirtschaftlichen Griinden zweckmiiJ3ig. Die Reichsbahndirektioneri-, die 
bislang ein Botches Verfahren noch nicht eingefiihrt haben, werden in 
dem ErlaB ersucht, auch fiir ihre Bezirke, soweit es die ortlichen Verhiilt
nisse gestatten, nach Benehmen mit den Nachbardirektionen allgemeine 
Richtsiitze fUr die Bemessung der Unkostenzuschliige zum Tariflohn bei 
Tagelohnarbeiten im Baugewerbe festzusetzen. Dabei solI zugestanden 
werden, daB in Sonderfiillen, wo die Geschiiftsunkosten im Verhiiltnis zur 
Arbeitsleistung sehr hoch sind, diese Siitze unter Beriicksichtigung der 
Sonderverhiiltnisse von Fall zu Fall besonders zu ermitteln und zu ver
einbaren sind. 

Fiir die Betriebsmittel, GroBgerate, Klein- und Verbrauchsgerate, 
sind je besondere Bucher zu fuhren, in welchen aIle Zu- und Abgange 
nebst den Beschaffungs- oder Mietspreisen sowie auch die Unterhaltungs
kosten eingetragen werden. Fiir aIle Maschinenbetriebe sind die Kosten 
nach folgendem Schema zu ermitteln und dementsprechend die Unter
lagen fUr die Berechnung aufzuteilen und die Formulare aufzustelIen. 

1. Anlagekosten 
I 

Anschaffung 
Antransport 

Montage mit Nebenanlagen 

2. Betriebskosten 
----~--------------~-----~~~----------~ Unmittelbare mittelbare 

i I 
Betriebsstoffe Verzinsung der Anlagekosten 
Bedienung Unterhaltung 

Abschreibung der Anschaffungskosten 

3. Demontage und Abtransport. 

3. Die Kostenarten. 
a) Baustoffe. 

Die Beschaffung und Anlieferung der Baustoffe hat eine kauf
mannische und eine technische Seite. Kaufmannisch insofern, als es 
sich um den Ankauf und die Verrechnung von Baustoffen handelt, 
technisch insofern, als es sich um die Gewinnung oder Herstellung der 
Baustoffe handelt. In kaufmannischer Hinsicht kommt also neben der 
Buchfuhrung in Betracht die Warenkunde und die Handelslehre. 
Unter Warenkunde versteht man die Lehre von der Herkunft und Her
stellung, von der Beschaffenheit und Priifung der Waren oder der im 
Handel vorkommenden Erzeugnisse der Natur und Kunst. Sie bean
sprucht nicht die Stellung einer selbstandigen Wissenschaft, ihre Quellen 
Hegen vielmehr fur die fur uns in Betracht kommenden Waren auf dem 
Gebiete der Naturwissenschaft und Technologie. 

Die Waren werden unterschieden entweder nach der Abstammung, 
als Waren aus dem Mineralreich und Waren aus dem Pflanzen- und 
Tierreich, oder ohne Rucksicht auf die Abstammung aIs rohe oder zu
bereitete. Als roh bezeichnet man aUe Waren, die so in den Handel 
kommen, wie sie die Natur erzeugt hat, die Rohstoffe. Zubereitete 
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Waren oder Fabrikate sind aus den Rohstoffen durch eine passende 
Bearbeitung entstanden, wodurch diese so verandert werden, daB sie 
den Bedurfnissen der Menschen in geeigneterer Weise zu entsprechen 
vermogen. Wird die Form des Rohstoffes verandert, so entstehen 
mechanische Produkte, durch Veranderung des Stoffes oder der Sub
stanz entstehen chemische Produkte. 

Die fur uns in Betracht kommenden Waren, die Baustoffe, ent
stammen groBtenteils dem Mineralreiche und sind entweder Rohstoffe 
als Bruchsteine, Sand, Kies, Ton, Kalk, TraB, Asphalt, oder Fabrikate 
als Werk- und Pflastersteine, Ziegel und Klinker, Zement, TOll- und 
Zementwaren, Asphaltfabrikate, Eisen- und Stahlwaren. Aus dem 
Pflanzenreiche entstammt als Baustoff nur das Holz und wird roh als 
Rundholz und Faschinen, zubereitet als Schnittholz, Kantholz, Bretter, 
Latten usw. verwandt. 

Das Studium der Waren muB Charakteristik, Handel und Ge
brauch derselben umf.assen. Die Charakteristik einer Ware erfordert 
die Angabe alles dessen, was sich auf ihre Erkennung bezieht, den Namen, 
80wohl den wissenschaftlichen als den volkstumlichen, die Abstammung, 
Gewinnungs- und Zubereitungsart, die wichtigsten Eigenschaften und 
Merkmale, die im Handel vorkommenden Sorten sowie ihre moglichen 
Verwechslungen und Verfalschungen und die Methoden und Hilfsmittel, 
nach denen diese erkannt werden konnen. Sie gehort ebenso wie der 
Gebrauch der Ware in das Gebiet der Technologie und Baumaterialien
kunde. 

Wir haben es hier nur mit dem Handel einer Ware zu tun, welcher 
umfaBt die Angaben der Preise, der Bezugsquellen, der ublichen Teil
mengen und Abmessungen und der Art und Weise, wie sie ihrer Natur 
gemaB verpackt, bezeichnet, versendet und aufbewahrt werden. 

Die Baustoffe fUr Ingenieurbauten, und zwar sowohl Rohstoffe wie 
Fabrikate mussen in der Regel angekauft werden, die Gewinnung selbst 
kommt nur in solchen Fallen vor, wo sie sich als Rohstoffe auf der 
Baustelle vorfinden und zu dem Bauwerk verwandt werden konnen. 
Hierzu gehort in erster Linie der Boden selbst. Er wird aber allgemein 
nicht zu den Baustoffen gerechnet, weil er keiner besonderen Bearbei
tung bedarf und nicht mit anderen Stoffen verbunden, sondern un
mittelbar wieder zur Herstellung von Bauanlagen, wie Dammen usw., 
benutzt wird. 

Baustoffe, die auf der Baustelle gewonnen werden, sind entweder 
Bruchsteine, z. B. bei Einschnitten in Felsen oder Tunnel, oder andere 
Bodenarten als Sand, Kies, Ton. In einzelnen Fallen kommt auch die 
besondere Gewinnung dieser Rohstoffe vor, wenn sie in der Nahe der 
Baustelle vorhanden sind, z. B. bei Talsperren oder Staudammen, bei 
deren Anlage gewohnlich die Gewinnung der Baustoffe entscheidend 
ist fur die Wahl der Baustelle. Es handelt sich aber immer nur urn die 
Gewinnung von Rohstoffen als Baustoffe, eine Zubereitung von 
Rohstoffen zu Baustoffen, wie z. B. die Anfertigung von Ziegelsteinen, 
kommt auf der Baustelle bei unserem modernen Wirtschaftsbetriebe 
nicht mehr vor. 
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Vnter Kauf versteht man den Vmsatz von wirtschaftlichen Giitem 
gegen Geld und unter Handelskauf im engeren Sinne den Kauf von 
beweglichen Giitem, von Waren. Fiir den Handelskauf gelten neben 
den allgemeinen Bestimmungen des BGB. und des HGB. auch die 
Sondervorschriften des HGB. §§ 343-382. 

Jeder Kauf wird betatigt durch den Kaufvertrag. Dieser verpflichtet 
den Verkaufer, die verkaufte Sache dem Kaufer zu iibergeben und ihm 
das Eigentum daran zu verschaffen. Die Gefahr eines zufalligen Vnter
gangs und der zufalligen Verschlechterung einer Sache tragt grundsatz
lich der Eigentiimer. Mit der tlbergabe der Sache geht daher die Gefahr 
auf den Kaufer iiber. Beim Dbersendungskauf, d. h. in dem FaIle, daB 
der Verkaufer auf Verlangen des Kaufers die verkaufte Sache nach 
einem anderen Ort als dem ErfiiIlungsort versendet, geht die Gefahr 
auf den Kaufer schon iiber, sob aId der Verkaufer die Sache dem Spedi
teur, Frachtfiihrer oder der sonst zur Ausfiihrung der Versendung be
stimmten Person oder Anstalt iibergibt. 

Die Kosten der Dbergabe der verkauften Sache, insbesondere die 
Kosten des Messens und Wagens fallen dem Verkaufer, die Kosten der 
Abnahme und Versendung von dem Erfiillungsort nach einem anderen 
Ort fallen dem Kaufer zur Last, wenn nichts anderes besonders ver
einbart ist. Dies ist aber beim Kauf z. B. von Baustoffen gewohnlich 
der Fall, es wird Frankolieferung vereinbart, d. h. der Verkaufer tragt 
die Kosten und die Gefahr der Versendung, oder es wird Frankolieferung 
mit Vorlage der :Fracht vereinbart, d. h. der Verkaufer tragt wieder die 
Kosten und die Gefahr der Versendung, aber der Kaufer zahlt die Fracht
kosten beim Empfang der Ware und verrechnet sie nachher auf den 
Kaufpreis. Beim Versendungskauf geniigt sonst der Verkaufer seiner 
Verpflichtung nach § 433 BGB., dem Kaufer die verkaufte Sache zu 
iibergeben, durch Auslieferung der Ware an einen geeigneten Spediteur. 
Vnd nach Handelsgebrauch ist beim Dbersendungskauf der Kaufer 
erst zur Zahlung verpflichtet, wenn er am Bestimmungsort zur Ver
fiigung iiber die Ware in die Lage versetzt ist1). 

Der Kaufer ist verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. 
Dber Zeit und Ort der Erfiillung dieser Pflicht gelten die allgemeinen 
Vorschriften oder die besonderen Vereinbarungen. Der Kaufer hat 
femer dem Verkaufer die Kaufsache abzunehmen. Abnahme ist die 
tatsachliche Dbernahme in die Verfiigungsgewalt des Kaufers. Die Ab
nahmepflicht besteht nur, wenn die Kaufsache dem Vertrage entspricht. 
Das ist dann der Fall, wenn sie zu der Zeit, zu welcher die Gefahr auf 
den Kaufer iibergeht oder doch infolge der Abnahme iibergehen wiirde, 
nicht mit Fehlem behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu 
dem gewohnlichen oder dem nach der besonderen Vereinbarung voraus
gesetzten Gebrauch aufheben oder erh~blich mindem wiirden, und wenn 
sie zu derselben Zeit die besonderen zugesicherten Eigenschaften hat. 
Geniigt die Kaufsache diesen Voraussetzungen nicht, so braucht der 

2) RG. Entsch. 30. Oktober und 24. November 1924, Jur. Wochenschr. 
Jahrg.54, Nr.6. 
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Kaufer sie nicht abzunehmen. Lehnt er die Abnahme, also die Dber
nahme der Sache in seine Verfiigungsgewalt ab, so ist die Sache nicht 
geliefert, dem Kaufer bleibt sein Anspruch auf Erfiillung erhalten, er 
kann auBerdem je nach Lage der Sache von den Rechten aus dem Verzug 
oder aus der Unmoglichkeit der Leistung nach den Bestimmungen des 
BGB. Gebrauch machen. Ist dagegen die Lieferung erst einmal erfolgt, 
ist die Kaufsache in die Verfiigungsgewalt des Kaufers gelangt, so 
entfallt damit der Anspruch auf Erfiillung ebenso, wie die bis zur Ab
nahme bestehenden Rechte aus Verzug und Unmoglichkeit entfallen. 
Der Kaufer hat von nun an nur noch die im Gesetz besonders geregelten 
Gewahrleistungsanspriiche wegen Mangel der Kaufsache. Diese ver
jahren bei beweglichen Sachen in 6 Monaten. 

Kommt die Ware am Bestimmungsort an, so ist sie vor der Dber
nahme genau zu priifen, um auBerlich erkennbare Mangel und Be
schadigungen festzustellen. Riihren diese yom Transport her, so sind 
sie sofort dem Frachtfiihrer oder, wenn dieser die Ware schon mit 
Mangeln behaftet iibernommen und im Frachtbrief als solche bezeichnet 
hat, dem Absender gegeniiber geltend zu machen. Eine derartige Re
klamation nach Vbernahme der Ware wiirde fruchtlos sein. Bei Ver
sendung der Waren mit der Eisenbahn hat die Priifung vor dem Aus
laden aus dem Wagen zu geschehen, und iiber etwaige Beschadigungen 
muB eine bahnamtliche Bescheinigung ausgestellt werden. Ohne diese 
gewahrt die Eisenbahn keinen Ersatz. 

Nach der Abnahme ist die Ware moglichst rasch, beim Handels
geschaft zwischen zwei Kaufleuten nach § 377 HGB. unverziiglich, d. h. 
ohne schuldhaftes Verzogern, auf die innere Beschaffenheit zu priifen. 
Dies kann bei den meisten Waren sofort geschehen, oft konnen sich der 
Natur der Sache nach innere Mangel erst nach geraumer Zeit zeigen, 
und aus diesem Grunde hat das BGB. die Gewahrleistungsfrist auf 
6 Monate festgesetzt. Haufig bestimmt aber der Verkaufer in der 
Beschwerdeklausel auf der Faktura eine kiirzere Frist, 8-14 Tage fiir 
die Mangelriige, eine solche einseitige Bestimmung hat aber keine 
rechtliche Giiltigkeit. Ein Handelsgebrauch, nach welchem bei Lie
ferung frei Waggon die Untersuchung der Ware auf ihre vertragsmaBige 
und gesetzmaBige Beschaffenheit und eine Mangelriige noch vor dem 
Ausladen zu erfolgen hat und eine nach Abnahme der Waggons und 
Ausladung der Ware erhobenen Riige der Lieferer nicht mehr gegen 
sich gelten zu lassen braucht, besteht nicht. Also die Mangelriige 
kann auch noch nach dem Ausladen, die Beschadigungsriige muB 
aber vor dem Ausladen erhoben werden. 

Die Priiiung der Ware erstreckt sich auf die Feststellung der MaBe 
und Gewichte durch Vergleichung mit der Rechnung, auf die Fest
stellung der Beschaffenheit der Ware durch Vergleichung mit den 
Mustern. Mangel miissen dem Verkaufer sofort nach ihrer Entdeckung 
mitgeteiIt werden. Mangelhafte Waren diirfen aber nicht einfach zu
riickgesandt werden, sondern sind dem Verkaufer zur Verfiigung zu 
stellen und inzwischen ordnungsgemaB aufzubewahren. Der Verkaufer 
wird alsdann die Ware zuriickziehen oder umtauschen oder dem Emp-



160 Kostenberechnungen. 

fanger einen angemessenen NachlaB gewahren. Dies tritt namentlich 
ein, wenn es sich nicht um wesentliche Mangel handelt, die allein dem 
Empfanger das Recht geben, vom Vertrag zuriickzutreten oder die 
Wandlungsklage zu stellen, sondern um kleinere Mangel, die nur zur 
Minderungsklage berechtigen. 

Die Zahlungsbedingungen sind entweder vorher zu vereinbaren 
oder werden auf der Rechnung angegeben. Fiir die gegen bar gekauften 
Waren wird ein niedrigerer Preis gezahlt, da der Verkaufer hierbei 
friiher in den Besitz des Geldes gelangt und es somit zinstragend an
legen oder wenigstens mit noch groBerem Gewinn im Geschafte selbst 
wiederum verwenden kann. Die PreisermaBigung bei Barzahlung, der 
Skonto, betragt daher auch gewohnlich mehr als der landesiibliche 
Zins ausmachen wiirde. Beim Bareinkauf erhalt der Abnehmer vom 
Verkaufer auch deshalb eine PreisermaBigung, weil die Gefahr des Ein
gangs des Geldes dadurch beseitigt wird. Der Kauf auf Kredit bildet 
im binnenlandischen Handel die Regel, die Zahlungsfrist, das Ziel, ist 
beirn Kauf zu vereinbaren. Da der Verkaufer in sehr vielen Fallen bei 
der Lieferung der Ware nicht weiB, ob der Kaufer die Ware sofort be
zahlen wird, so berechnet er die Preise meist fiir den Kreditkauf unter 
Angabe des Skontos, den er bei Barzahlung berechnet, z. B. Ziel drei 
Monate oder 21/2 Skonto. 

Beirn Tageskauf, Effektivgeschaft, ist (lie Ware sofort zu liefern, 
beim Lieferungs- oder Termingeschaft erst an einem spateren, ver
einbarten Termin, indem haufig die Ware bei KaufabschluB noch nicht 
im Besitz des Verkaufers oder noch nicht erzeugt ist. Fiir den Her
steller haben die Lieferungsgeschiifte den groBen Vorteil, daB sie ihm 
einen regelmaBigen Geschaftsbetrieb gestatten. Die Bestellung erfolgt 
entweder auf Grund eines Ausschreibungsverfahrens oder miindlich, 
brieflich, durch Telegramm oder Telephon. In jedem FaIle aber hat 
der Besteller dem miindlichen Auf trag eine schriftliche Bestatigung 
folgen zu lassen, die den wesentlichen Inhalt seiner Bestellung wieder
holt, Menge, Gattung, Lieferzeit usw. 

fiber den Erfiillungsort beim Kaufvertrag entscheidet in erster 
Linie die Natur der Kaufsache, so ist z. B. fiir die Verpflichtung, eine 
Eisenkonstruktion zu Hefern und in ein Bauwerk einzubauen, der Ort, 
an welchem das Bauwerk hergestellt wird, der Erfiillungsort. In zweiter 
Linie entscheidet die Vereinbarung. Fehlt es an dieser und an beson
deren Umstanden, so hat die Leistung dort zu erfolgen, wo der Ver
kaufer seineri Wohnsitz hat. Hiernach hatte in der Regel der Kaufer 
die Ware abzuholen. Tatsachlich liegt die Sache meist umgekehrt. 
Der Verkaufer pflegt regelmaBig die Kaufsache an den Ort zu iiber
mitteln, wo sie ihre wirtschaftliche Verwendung finden solI, an den 
Bestimmungsort. Diese fibermittlung ist bei Geldschulden sogar 
gesetzliche Pflicht. Bei anderen Schulden, besonders bei solchen aus 
Handelsgeschaften, Distanzkauf, entspricht sie der Verkehrssitte. Durch 
diese fibermittlung wird jedoch am gesetzlichen Erfiillungsort 
nichts geandert. Erfiillungsort bleibt der Wohnsitz oder die Nieder
lassung des Verkaufers selbst dann, wenn dieser die Kosten der fiber-
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sendung an den Bestimmungsort iibernommen hat. Die Frage, welcher 
Platz als Erfiillungsort gilt, ist besonders wesentlich fUr die Zustandig
keit des Gerichtes bei etwaigen Klagen gegen den Verkaufer. Zwischen 
Bestimmungsort und gesetzlichem Erfiillungsort ist also ein wesent
licher Unterschied. 

Die Vorschrift des § 447 Abs.l BGB., wonach beim Versendungs
kauf die Gefahr (des zufalligen Untergangs und einer zufalligen Ver
schlechterung) mit der Auslieferung der Kaufsache an die zur Aus
fiihrung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt auf den Kaufer 
iibergeht, setzt eine Versendung vom Erfiillungsort voraus, daB 
also der Verkaufer weder den Dbergang der Gefahr noch, wenn es sich 
um einen Gattungskauf handelt, die Beschrankung des Schuldver
haltnisses gemaB § 243 Abs. 2 BGB. durch die Versendung von irgend
einem anderen Orte aus beliebig herbeifiihren kann1). 

Beim Versendungskauf kommt zum Kauf noch die Dbersendung der 
Waren an den Bestimmungsort, mithin zum Kaufgeschaft das Fracht
geschaft. Und fiir letzteres sind folgende allgemeinenrechtlichenBe
stimmungen zu beachten. 

Die beiderseitigen Verpflichtungen des Absenders und des Fracht
fiihrers finden ihren Ausdruck im Frach t brief; dieser gilt als Be
weismittel fiir den 1nhalt der geschlossenen Vereinbarung. Der Absender 
hat das Gut in versandbereitem Zustande mit allen erforderlichen Be
gleitscheinen zu iibergeben und haftet dem Frachtfiihrer fiir allen 
Schaden, den die Unzulanglichkeit oder Unrichtigkeit der Papiere zur 
Folge hat. Der Absender hat dem Frachtfiihrer ferner nach Ausfiihrung 
der Beforderung den vereinbarten oder iiblichen Frachtlohn zu zahlen 
und die gehabten Auslagen zu ersetzen, soweit nicht diese Verpflichtung 
vom Empfanger erfiillt wird. Wegen aller dieser Anspriiche hat der 
Frachtfiihrer ein Pfandrecht an dem Gute, solange er es im Besitz hat 
oder mittels Ladescheins oder Lagerscheins dariiber verfiigen kann. 
Durch die Ankunft des Gutes am Lieferungsort erwachst dem Emp
fanger das Recht, aIle durch den Frachtvertrag begriindeten Rechte in 
eigenem Namen, nicht nur in Vertretung des Absenders, gegen den 
Frachtfiihrer geltend zu machen, allerdings nur gegen Erfiillung der 
aus dem Frachtvertrag dem Absender obliegenden Pflichten. Unter 
diesen Rechten des Empfangers stehen in erster Linie die Anspriiche 
auf Auslieferung des Gutes und auf Dbergabe des Frachtbriefes. Solange 
der Frachtbrief noch nicht iibergeben ist, kann der Absender das Recht 
des Empfangers noch durch Gegenorder an den Frachtfiihrer vereiteln. 
1st aber einmal der Frachtbrief ausgehandigt, dann ist das Verfiigungs
recht des Absenders erloschen. Von diesem Zeitpunkt ab hat der Fracht
fiihrer nur noch die Anweisungen des Empfangers zu beachten, verletzt 
er diese Pflicht, so ist er dem Empfanger fiir das Gut verhaftet. Es 
steht in der Hand des Empfangers, ob er von diesen Rechten Ge
brauch machen will. Pflichten sind also mit der Entstehung der 
Rechte zunachst noch nicht verbunden. Erst wenn der Empfanger den 

1) R. G. Entsch. 19. Mai 25, Z 111. S.23. 
Janssen, Bauingenieur. 2. Auf!. 11 
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Frachtbrief und das Gut vom Frachtfiihrer entgegengenommen hat, ist 
er nunmehr auch verpflichtet, dem Frachtfiihrer nach MaBgabe des 
Frachtbriefes Zahlung zu leisten. Mit dem Eintritt dieser Verpflichtung 
wird der Absender dem Frachtfiihrer gegeniiber frei, das Vertragsver
haltnis hat sich also vollig verschoben. Der erste wichtige rechtliche 
Akt ist also die Dbergabe des Frachtbriefes. 

Macht der Empfanger von seinem Verfiigungsrecht, d. i. von 
seinem Rechte auf Abnahme keinen Gebrauch, so ist der Frachtfiihrer 
nicht befugt, ihn zur Abnahme des Gutes zu zwingen, der Frachtfiihrer 
kann hiernach Rechte aus dem Frachtvertrage gegen den Empfanger 
immer erst geltend machen, wenn dieser durch Annahme des Fracht
briefes und des Gutes gezeigt hat, daB er mit der "Obernahme der Ver
pflichtungen einverstanden ist. Tritt dieser Fall nicht ein, so muB der 
Frachtfiihrer es dem Absender iiberlassen, seine Rechte gegen den Emp
fanger zu verfolgen. Er ist nur verpflichtet, falls der Empfanger die An
nahme des Gutes verweigert, dem Absender unverziiglich Anzeige zu 
machen und dessen Anweisung einzuholen, und er muB seine Anspriiche 
dem Absender gegeniiber geltend machen. Bleibt es bei dem Regel
fall, daB das Gut angenommen und die Fracht sowie die Nebenausgaben 
bezahlt werden, so sind damit aIle Anspriiche des Absenders wie des 
Empfangers gegen den Frachtfiihrer aus dem Frachtvertrag erloschen. 
Auch Schadenersatzanspriiche sind ausgeschlossen, wenn nicht schon 
vor der Annahme des Gutes dessen Beschadigung oder Minderung 
durch amtlich bestellte Sachverstandige festgestellt worden ist, oder 
bei auBerlich nicht erkennbaren, nachweislich zwischen "Obernahme 
und Ablieferung entstandenen Mangeln die Feststellung des Mangels 
durch amtlich bestellte Sachverstandige unverziiglich nach der Ent
deckung und spatestens eine Woche nach der Annahme beantragt war. 

AuBer demFrachtbrief kann noch einLadeschein oderKonnosse
ment vom Frachtfiihrer dem Absender ausgestellt werden, im Land
frachtverkehr ist dies allerdings nicht iiblich, dagegen beim Schiffs
frachtverkehr die Regel. In dem Ladeschein verpflichtet sich der 
Frachtfiihrer, das empfangene Gut an den durch den Schein ausge
wiesenen Empfanger auszuliefern. Der Ladeschein ist also ein Ver
pflichtungsschein, und zwar bezieht er sich nur auf die Verpflichtung 
des Frachtfiihrers gegeniiber dem Empfanger, wahrend er den Fracht
vertrag zwischen Absender und Frachtfiihrer unberiihrt laBt. 1st ein 
Ladeschein ausgestellt, so ist er fiir den Umfang der Verpflichtungen 
des Frachtfiihrers gegen den Empfanger ausschlieBlich maBgebend. Die 
nicht in ihn aufgenommenen Bestimmungen des Frachtvertrages und 
die nicht aus ihm ersichtlichen, auf dem Gute ruhenden Lasten wirken 
dem Empfanger gegeniiber nicht. Insoweit ist der Ladeschein fiir den 
Empfanger eine klare Urkunde, er besitzt aber noch eine andere Eigen
schaft, und das ist seine Eigenschaft als Traditionspapier, d. h. die 
Dbergabe des Ladescheins an denjenigen, der durch den Schein zur 
Empfangnahme des Gutes legitimiert wird, hat, wenn das Gut vom 
Frachtfiihrer iibernommen ist, fiir den Erwerb von Eigentum und 
sonstigen rlinglichen Rechten an dem Gute dieselbe Wirkung wie die 
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"Obergabe des Gutes selbst. Mit der "Obergabe des Gutes wird aber, wie 
wir gesehen haben, der Absender dem Frachtftihrer gegentiber frei. 
Also die Annahme des Ladescheins yom Empfanger hat diesel be 
rechtliche Wirkung wie die Annahme des Gutes selbst. Daher ist bei 
Annahme eines Ladescheins stets Vorsicht zu tiben. 

Bei der Eisenbahn hat auf Verlangen des Absenders die Eisenbahn 
ebenfalls den Empfang des Gutes auf einem Duplikat des Frachtbriefes 
zu bescheinigen. Die Ausstellung dieses Duplikates hat ahnliche Wir
kungen wie die Ausstellung eines Ladescheins, das Duplikat ist aber 
kein Traditionspapier und hat also nicht die besonderen rechtIichen 
Eigenschaften des Ladescheins. An sich soIl das Frachtbriefduplikat 
nur dazu dienen, den Empfanger gegen eigenmachtige Verftigungen des 
Absenders tiber das Frachtgut zu sichern, in der "Obergabe des DupIi
kates ist daher an sich nichts weiter zu erbIicken, als daB dadurch der 
Absender sich die MogIichkeit nimmt, wahrend des Transportes Dispo
sitionen tiber das Frachtgut zu treffen. 1st der Kaufer selbst im Fracht
brief als Empfanger bezeichnet, so wird in der Regel in der "Obergabe 
des Duplikatfrachtbriefes zugleich die Abtretung der Herausgabean
sprtiche an die Bahn und demgemaB die "Obergabe des Eigentums er
blickt werden konnen, denn in solchem FaIle entfallen mit der Ver
fiigungsbefugnis des Absenders gegentiber der Bahn aIle MogIichkeiten 
fiir den Absender, tiberhaupt tiber die Ware, sei es wahrend des Trans
portes, sei es nach Ankunft, zu verfiigen. Dem wird der Fall der 
Sendung an einen Spediteur gegentibergestellt. 1st die Absendung der 
Ware an einen Spediteur bereits erfolgt und wird die rollende Ware an 
einen Dritten verkauft und das Duplikat iibergeben, so wird regelmaBig 
eine Abtretung der Herausgabeanspriiche und Eigentumsiibertragung 
nicht angenommen werden konnen, denn es wird dann zwischen dem 
Absender und dem Spediteur regelmaBig ein obligatorisches Verhaltnis 
irgendwelcher Art bestehen, auf Grund dessen der Spediteur gegentiber 
dem Absender zum Empfang berechtigt und verpflicbtet ist, daher nach 
Abnahme des Gutes von der Bahn dessen Anweisungen zu folgen obIi
gatorisch gehalten ist. Der Kaufer ist dann nicht Empfanger, sondern 
der Spediteur, da nur dieser mit dem Absender in einem Vertragsver
haltnis steht und die Bahn auch nur ihm als dem Adressaten das Gut 
ausliefern wird. Der Kaufer hat also trotz des Besitzes des Duplikates 
keine Moglichkeit, wahrend des Transportes auf die Bahn einzuwirken. 
In einem solchen Fall geniigt also nicht die "Obergabe des Duplikat
frachtbriefes zur "Obertragung des Eigentums, vielmehr ist noch er
forderlich, daB der Absender auch den Spediteur anweist, den Wei
sungen des Kaufers zu entsprechen und seinerseits auf Verfiigungen 
gegeniiber dem Spediteur verzichtet. 

1st zur Zeit des Verkaufs die Ware noch nicbt abgesandt und ver
langt der gegen Kasse auf Duplikatfrachtbrief kaufende Kaufer, daB 
die Ware fiir ibn an einen Dritten, einen Spediteur, versandt werde, so 
kann der Absender durch die "Obergabe des Duplikates zwar der Eisen
bahn gegeniiber die Disposition nicht mehr andern, aber der Adressat, 
namIich der Spediteur, bleibt ibm gegentiber verpflichtet, und die Ware 

11* 
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gerat nach Ablieferung durch die Bahn auf Grund des obligatorischen 
Verhaltnisses zwischen Absender und Spediteur wieder unter den Willen 
und den Zugriff des Absenders. Will der Kaufer das verhindern, so muB 
er neben der Vbergabe des Duplikates auch noch dafur sorgen, daB der 
Absender die Ware zu seiner Verfugung absendet und den Spediteur 
anweist, seinen Weisungen zu folgen. 

Die Beforderung der Guter wird geregelt durch die Frachttarife, 
durch die Zusammenstellung der Bedingungen, zu welchen eine Ver
kehrsanlage die Beforderung von Gutern ubernimmt. Diese Bedin
gungen bestehen in den Preisen, zu denen die Beforderung stattfindet, 
und in den V orschriften, welche die Anwendung der Preise und ihre 
Berechnung im einzelnen regeln, d. s. die sog. Tarifvorschriften. 
Die Frachttarife unterliegen besonderer Vereinbarung, wenn es sich 
urn Beforderung der Guter durch Privatunternehmen handelt, wie beim 
Landfuhrwerk, bei der Binnen- und Seeschiffahrt, sie besitzen offent
lich rechtliche Gultigkeit bei staatlichen oder staatlich konzessionierten . 
Unternehmen, wie Eisenbahnen, StraBenbahnen usw. Die Tarife bilden 
die Grundlage des Frachtvertrages, sind ihrer Rechtsnatur nach erst 
die Aufforderung an das Publikum zur Abgabe von Angeboten zur Be
forderung, und erst mit deren Annahme seitens des Transportunter
nehmens wird der Frachtvertrag geschlossen. Die Beurkundung des 
Frachtvertrages erfolgt im Frachtbrief. 

Die Beforderung von Gutern auf der Eisenbahn ist in Deutschland 
geregelt durch die Verkehrsordnung vom 1. April 1909, welche auch 
nach der Begrundung der Deutschen Reichseisenbahngesellschaft im 
wesentlichen bestehen geblieben ist. Bei der Massenhaftigkeit des Ver
kehrs lassen sich die Beforderungspreise nicht genau nach Leistung und 
Gegenleistung bemessen, es bedarf vielmehr der Festsetzung von Preis
abteilungen, Tarifklassen, die bestimmte Guter und bestimmte Be
forderungsarten von annahernd gleichen Anforderungen zu einer Gruppe 
oder Klasse mit gleichen Beforderungsbedingungen zusammenfassen, 
und jede dieser Tarifklassen erhiHt dann ihren Einheitssatz, den Tarif
satz. Der Tarifsatz setzt sich zusammen aus der Streckenfracht als 
Entgelt fiir die Beforderung und aus der A bfertigungsge buhr als 
EntgeIt fiir die die Beforderung vorbereitenden und abschlieBenden 
MaBnahmen auf der Empfangs- und Abgangsstation. Streckenfracht 
und Abfertigungsgebiihr sind bei den deutschen Bahnen im Frachtsatz 
vereinigt, wahrend bei den ausHindischen Bahnen diese gewohnlich ge
trennt sind, die Abfertigungsgebiihr wird hier als Nebengebiihr in den 
Tarifen besonders ausgeworfen. Nur fiir besondere Nebenleistungen gibt 
es auch in Deutschland einen eigenen Nebengebuhrentarif. Die Strecken
fracht bildet den veranderlichen Bestandteil des Frachtsatzes und steigt 
mit zunehmender Entfernung, welche die Sendung zurUckzulegen hat. 
Sie entsteht durch VervieWiltigung des Einheitssatzes mit der Lange der 
Entfernung und dem aufgegebenen Gewicht, geteilt durch das dem Ein
heitssatz zugrunde liegende Einheitsgewicht (100 oder 1000 kg). Die Ab
fertigungsgebuhr ist dagegen der feste Bestandteil, sie ist unabhiingig von 
der Lange des Beforderungsweges, weil sie nur die Stationskosten enthalt. 
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Die Anpassung der Tarife an die wirtschaftlichen Bedurfnisse von 
Handel und Verkehr finden wir in den Tarifsystemen. Das Tarif
system kann ein Raumsystem oder ein Wertsystem sein, je nach
dem die Guter nach dem beanspruchten Raum oder nach ihrem ver
schiedenem Werte klassifiziert werden. Die deutschen Eisenbahnen 
haben ein gemischtes Tarifsystem. Dem Raumsystem ist die Vnter
scheidung zwischen Frachtgut und Eilgut, zwischen Stuckgut und 
Wagenladungen entnommen und den Anforderungen des Wertsystems 
wird durch eine allgemeine Wagenladungsklasse sowie durch Spezial
tarife Rechnung getragen. Hiernach sind N ormaltarife fiir den 
Guterverkehr aufgestellt, die aber wieder durch Ausnahmetarife 
unterbrochen werden. Die Frachttarife werden in Deutschland von der 
Standigen Tarifkommission in Gemeinschaft mit der Reichsbahn auf
gestellt und offentlich bekanntgemacht. Die Frachtsatze fur die ein
zelnen Tarifklassen sind aus dem Reichsbahn-Gutertarif, Heft C I a, 
"Frachtanzeiger fiir die regelrechten Tarifklassen" zu entnehmen oder 
im Bedarfsfalle bei den Guterexpeditionen zu erfragen. 

Die Frachtkosten betragen in Reichspfennig fur 100 kg: 

Ent· 1. 7. 11114 Wagenladungsklassen selt 1. Oktober 11124 
fernung Spezlal-

I I 
Am· 

kIn tarif III A B C D E F nahme-
tarif I 

50 19 78 68 57 45 31 24 37 
100 34 135 116 96 76 49 37 62 
200 56 238 202 167 131 83 62 107 
300 78 331 279 229 181 112 83 148 
400 100 411 346 283 225 183 102 184 
500 122 480 404 330 262 160 118 214 

Gebrauchtes Baugerat wurde in der Vorkriegszeit nach Spezial
tarif III (Wagenladungsklasse E) befordert, nach dem Kriege aber aus 
diesem Spezialtarif nach Wagenklasse B auftarifiert, wodurch eine Ver
teuerung um etwa 250 v H eintrat. Auf wiederholte Beschwerden seitens 
der Baugewerbetreibenden hat dann auch die Reichsbahn vom 1. No
vember 1925 ab gebrauchtes Baugerat wieder in die Wagenladungsklasse E 
eintarifiert. Zu gebrauchtem Baugerat werden gerechnet Gerate, Ma
schinen, Werkzeuge, Gleisbaugegenstande, Fahrzeuge, Gerustholz, Ba
racken und deren Einrichtungen. Diese Baugeratschaften mussen de
klariert werden als " Baugeratschaf ten, gebrauchte fur das Baugewerbe, 
unmittelbarerVersand an oder VOn der Bauunternehmung ... zur Ver
wendung im Eigenbetriebe" oder "unmittelbarer Versand an oder von 
Bauunternehmung ... zur Lagerung im Eigenbetriebe" oder "unmittel
barer Versand an oder von Bauunternehmung ... zur Instandsetzung". 

Ein Interesse an der rechtzeitigen Lieferung muB im Frachtbrief 
deklariert werden, anderenfalls ist die Eisenbahn fur verspatete Lieferung 
nicht haftbar. Die Verjahrungsfrist fur Schadenersatzanspruche und fiir 
Ruckforderung zu hoch berechneter Fracht betragt ein Jahr. Innerhalb 
dieser Frist kann auch die Eisenbahn zu niedrig erhobene Frachten 
nachtraglich noch einziehen. 
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Bei der Schiffahrt ist das Tarifwesen nicht so fest geregelt wie bei 
der Eisenbahn, die Frachtsatze schwanken je nach dem verfiigbaren 
Laderaum und bei der Binnenschiffahrt auJ3e,rdem nach dem Wasser
stande. Die Frachtsatze werden auBerdem verschieden notiert, z. B. 
ab Ladestelle, ab Waggon Ladekai, ab Bord des Schiffes usw., so daB 
immer noch verschiedene Spesen, wie Umschlagspesen, Werftgebiihren, 
Ufer-, Kai-, Krangebiihren u. a. m. zu beriicksichtigen sind. Das Be
und Entladen wird bei der Binnenschiffahrt in der Regel von der Schiffs
bemannung ganz oder teilweise besorgt und in dem Frachtpreise mit 
einbegriffen, Ufer- und Krangeld am Bestimmungsorte hat dagegen 
der Empfanger zu zahlen, wenn nicht besonders das Gegenteil vereinbart 
ist. Fiir Laden und Loschen sind besondere Fristen festgesetzt, werden 
sie vom Absender oder Empfanger nicht eingehalten, so hat der Schiffer 
Anspruch auf Liegegelder. 

Fiir die Binnenschiffahrt werden die Rechte und Pflichten der 
Transportunternehmungen geregelt durch daB Reichsgesetz betreffend 
die privatrechtlichen Verhaltnisse der Binnenschiffahrt vom 15. Juni 
1895. Fiir Beschwerden wegen Verspatung, Verlust oder Schadigung 
der Sendung durch den Schiffer gelten im allgemeinen die Haftpflicht
bestimmungen des HGB., die auf den Frachtfiihrer Bezug haben. Fiir 
den Landtransport kommen rechtlich hauptBachlich die Bestimmungen 
in den §§ 425-473 BGB. in Betracht. 

AIle Kauf- oder Lieferungsvertrage unterliegen der Stempelsteuer, 
und zwar in PreuBen nach dem Stempelsteuergesetz vom 16. Marz 1924 
mit 2/8 vH des Lieferungspreises. Unter Vertrage ist hierbei ein schrift
liches, von beiden Kontrahenten unterzeichnetes Abkommen verstanden. 
Ergibt sich die Einigung iiber ein Geschaft lediglich aUB einem Brief
wechsel oder durch den Austausch sonstiger schriftlicher Mitteilungen, 
so wird in der Regel eine Stempelsteuer nicht erhoben. Urn daher bei 
Bauvertragen die Stempelsteuer zu ersparen, ist vom Reichsverdin
gungsausschuBl) in den Aligemeinen Bestimmungen iiber die Vergebung 
von Bauleistungen eine Bestimmung aufgenommen, daB die Festlegung 
des Vertrages in besonderer Urkunde nur dann vorgesehen werden soIl, 
wenn nicht bereits durch das Angebot in Verbindung mit den Ausschrei
bungsunterlagen, durch das Zuschlagsschreiben und sonstige schriftliche 
Festlegungen alle wesentlichen Bedingungen des Vertragsverhaltnisses 
eindeutig festgelegt sind. Bei Baustoffen muB unterschieden werden, ob 
sie in demjenigen Zustand, in welchem sie mit dem Grund und Boden 
in dauernde Verbindung gebracht werden sollen, vom Unternehmer 
beschafft worden sind, also Baustoffe, die ohne Bearbeitung verbaut 
werden, wie Ziegelsteine, fertig zugeschnittenes Bauholz usw., oder ob 
sie im Betriebe des Unternehmers erzeugt oder hergestellt sind. Denn 
wenn ein Kauf- oder Lieferungsvertrag Mengen von Sachen oder Waren 
betrifft, die im Inland in dem Betrieb eines der VertragschlieBenden 
hergestellt sind und dann zu dem Werke mit dem Grund und Boden in 
dauernde Verbindung gebracht werden, so sind diese von der Stempel-

1) Vgl. Abschn. IV, 2e. 
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steuer befreit. Nach den Entscheidungen des Reichsgerichtes beginnt 
die Menge bereits bei einer Anzahl von 3 Stiick gleichartiger Gegen
stande, der Begriff der Gleichartigkeit ist weiter ausgedehnt und die 
Vertretbarkeit der einzelnen Gegenstande fallen gelassen. Es sind also 
aueh aHe naeh Angabe oder Zeichnung besonders hergestellten Gegen
stande vom Lieferungsstempel befreit, wenn sie in mindestens 3 Stiick 
von einem der VertragschlieBenden selbst erzeugt oder hergestellt werden. 
Aueh der Begriff der Herstellung vor der Verbindung mit dem Grund 
und Boden ist bedeutend erweitert worden. So ist die Lieferung der 
Stoffe zu Beton und Eisenbeton von der Stempelsteuer befreit, denn 
der Unternehmer liefert dem Auftraggeber ein Werk, das dadurch her
gestellt wird, daB Beton, der durch inniges Misehen von Zement, Sand, 
Kies, Steinschlag und Wasser im eigenen Betriebe des Unternehmers 
hergestellt ist, mit dem Grund und Boden in dauernde Verbindung ge
bracht wird. Dieser Beton stellt dann"eine neue Ware anderer Gattung 
dar als die zu seiner Bereitung verwendeten Stoffe. Es sind daher die 
Bestimmungen iiber Befreiungen anzuwenden, welche bei der Tarif
stelle "Kauf- und Tausehvertrage" fiir Sachen, die im Betriebe einer 
der vertragschlieBenden Parteien hergesteHt, vorgesehen sind. Der 
Wert der fiir die Bereitung des Betons verwendeten Stoffe kann daher 
bei der Berechnung der Stempelsteuer auBer Ansatz bleiben. Das gleiche 
trifft zu fiir die Eiseneinlagen, wenn solehe auf der Baustelle oder in der 
Werkstatt des Unternehmers zugeriehtet werden. 

Betrachten wir jetzt die einzelnen Baustoffe, die fiir Ingenieur
bauten in Betracht kommen, naher, so folgen wir am besten ihrer Ab
stammung und beginnen mit dem Naturgestein. Natiirliehe Steine 
werden entweder unbearbeitet als Bruehsteine oder bearbeitet als 
W er ks teine, Pflastersteine usw. verwendet, oder wir zerschlagen 
und zerbrechen sie und benutzen die Zerkleinerungsprodukte zur Her
stellung von StraBenfahrbahnen und Eisenbahn-Gleisbettungen oder 
zur HersteHung von kiinstlichem Gestein, von Beton. Wir gewinnen 
die natiirlichen Gesteine dureh Zertriimmerung der gewachsenen Felsen 
oder groBer massiger Blocke oder einzelner Findlinge mittels Werkzeugen 
und Sprengstoffen. Bei dieser Zertriimmerung entstehen entweder un
regelmaBig geformte oder lagerhafte Bruehsteine, je nachdem das Ur
gestein eine einheitliehe dichte Masse bildete oder geschiehtet, mit 
Lagern und Banken behaftet war. Die lagerhaften Steine sind in der 
Regel billiger als die unregelmaBig geformten, da das Brechen der ersteren 
nicht soviel Arbeitszeit und Sprengmittel erfordert als das der letzteren. 

Der Preis der Bruehsteine an der Gewinnungsstelle richtet sich nach 
den Kosten der Gewinnung und nach der Art des Betriebes, ob er ein 
standiger, mit modernen Masehinen eingeriehteter, oder nur ein voriiber
gehender, fiir den betreffenden Bau besonders eingerichteter ist. Die 
Gewinnungskosten bestehen aus: 

1. Kosten des Abraumes, d. i. der Beseitigung der aus Erde, Geroll 
und verwittertem Felsen bestehenden Massen, welehe dem festen Ge
stein iibergelagert sind. 

2. Bruchzins oder Paeht fiir den Steinbruch. 
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3. Kosten der Arbeit beim Brechen, welche einerseits von der Rohe 
des Lohnsatzes, andererseits von der Harte und Zahigkeit des Gesteins 
abhangig sind, ob der Felsen geschichtet ist oder in zusammenhangenden 
Massen ansteht. 

4. Kosten der Sprengmaterialien. 
5. Kosten der Werkzeuge fUr Vorhaltung, Unterhaltung und Er

neuerung. 
6. Allgemeine Kosten. 

Fiir die Beurteilung der Kosten des Brechens unterscheidet man 
weiches, kluftiges Gestein, das zur Halfte noch mit Spitzhauen und 
Brechstangen, zur Halfte durch Sprengung mit Pulver zu gewinnen ist, 
als Sandstein, weicher Kalkstein, Grauwacke, Gneis, Tonschiefer; 
mittelhartes, wenig kluftiges Gestein, das groBtenteils durch 
Sprengen mittels Pulver und Dynamit zu lOsen ist, als Granit, fester 
Gneis, Porphyr, Diorit, weicher Basalt; hartes, kompaktes Gestein, 
das nur durch Sprengen mit Dynamit oder anderen Nitriten zu lOsen ist, 
als fester Granit, Basalt, "Grunstein, Glimmerschiefer, Kieselschiefer, 
Dolomit, fester Granulit. 

Der Aufwand an Sprengmitteln ist verschieden, er hangt ab von dem 
Sprengverfahren und der Festigkeit und Schichtung des Gesteins. Die 
Sprengverfahren sind: Minenlegung und Rerstellung einzelner Bohr
lOcher. Bei der Minenlegung werden Schachte und Stollen von oft be
deutender Tiefe und Lange angelegt, von den Stollen gehen wieder 
Seitengange mit den Pulverkammern abo Das Verfahren kommt nur 
in standigen Bruchen zur Anwendung, bei Baubetrieben ist das Sprengen 
mit einzelnen Bohrlochern ublich, womit nicht soviel Wagnis ver
bunden ist. Die Sprenglocher werden mit Bohrmaschinen oder meistens 
durch zwei Arbeiter, Mineure, vorgetrieben. Ais Sprengmittel dient 
Pulver in verschiedener Zusammensetzung, Dynamit und andere nitrierte 
Stoffe. Pulver ist zweckmal3ig bei weichem und kliiftigem Gestein. 
Man rechnet gewohnlich, daB 1 kg bestes Dynamit denselben Nutz
effekt gibt wie 5 kg bestes Sprengpulver. Der Aufwand an Sprengmitteln 
wird nach der Tiefe des Bohrloches bemessen, indem man l/S der Bohr
lochtiefe auf die Ladung rechnet und die ubrigen 2/8 auf den Versatz. 

Die Tiefe der BohrlOcher betragt bei dunnen Lagen festen Gesteins 
0,3--0,5 m, dagegen in Massengestein 2-2,5 m. Zur Herstellung der 
Bohrlocher durch zwei Mineure sind fUr je 1 m Tiefe bei 25 mm Weite 
des Bohrloches an Arbeitszeit erforderlich: 

in Sandstein . . . . . . . . . 1,5-2 Stunden, 
in Granit und festem Kalkstein 5 Stunden, 

bei 40 mm Weite des Bohrloches: 

in Gneis. . . . . . .. .. 8- 9 Stunden 
in hartem Granit. . .. .. 10-13 Stunden. 

Die Geschirrunterhaltung betragt fur 1 m Bohrloch 1-1,50 M. 
Die Kosten der Sprengmittel hangen sehr von der Lage des Bruches 

ab, da in Deutschland Sprengmittel mit der Eisenbahn nur unter be
sonderen VorsichtsmaBnahmen und zu erhohten Frachtsatzen befordert 
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werden diirfen (§ 50 der Verkehrsordnung vom 26. Oktober 1899). Sie 
betragen im Mittel fiir 

I kg gewohnliches Schwarzpulver 
I kg Dynamit ........ . 
I Ring mit 10 m Ziindschnur . . 
1 Dynamitkapsel ....... . 

.1,- M. 
.2,80 M. 
.0,50 M. 
.0,03 M. 

1m allgemeinen rechnet man die Masse des durch einen SchuB zu 
lOsenden Gesteins zu kt2 in cbm, worin t die Lochtiefe und k eine Er
fahrungsgroBe = 0,8-1,5 bedeutet. 

Zur Gewinnung groBer Bausteine wendet man das KesselschieBen 
an. Hierbei wird das Bohrloch zunachst unten durch eine Dynamit
patrone kesselartig erweitert, indem das Dynamit das Gestein zer
triimmert und hinausschleudert. In den Kessel wird dann eine groBere 
Pulverladung gebracht, durch deren Explosion groBere Massen gehoben, 
aber nicht zersplittert werden. 

Fiir die Verwendung von Sprengstoffen ist zu beachten das Reichs
gesetz gegen den verbrecherischen und gemeingefahrlichen Gebrauch 
von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884. Hiernach ist der Besitz und der 
Gebrauch von Sprengstoffen an eine Genehmigung der zustandigen Be
horde gebunden. Erlaubnisscheine zum Besitz von Sprengstoffen 
konnen nach der Verordnung vom 24. Dezember 1887 dem Nachsuchen
den nicht nur fUr seine Person, sondern auch fiir seine Vertreter oder 
Gehilfen (Betriebsbeamte, Geschaftsangestellte, Arbeiter usw.) erteilt 
werden, sie sind aber nur unter Beschrankung auf bestimmt zu be
zeichnende Zwecke und Ortlichkeiten auszustellen. Die V erwend ung 
von Sprengstoffen in Steinbriichen, bei Bauten und ahnlichen Betrieben 
darf nach der Verordnung vom 19. September 1894 dann nur von den 
Personen vorgenommen werden, die ein auf ihren Namen lautendes 
Besitzzeugnis fiir diese Stoffe haben. In Steinbriichen und bei Bauten 
wird daher gewohnlich ein SchieBmeister angestellt, fiir welchen die 
Ausstellung eines Besitzzeugnisses bei der zustandigen Polizeibehorde 
beantragt wird, und welcher dann allein die Sprengstoffe besitzen und 
verwenden darf!). 

Die abgesprengten Felsstiicke werden weiter zu baumaBigen Bruch
steinen zerschlagen oder bei hartem Gestein durch die Steinspalter ge
spalten. 1 cbm gewachsener Felsen gibt 1,3-1,5 cbm aufgesetzte 
Bruchsteine, 1 chm Mauerwerk erfordert 1,15-1,5 chm aufgesetzte 
Bruchsteine" oder 0,80-1,0 chm gewachsene Felsmasse, je nach Lager
haftigkeit der Steine. 1 cbm aufgesetzte Bruchsteine oder Findlinge 
liefert 1,2-1,4 cbm Steinschlag. Die Gewinnung von 1 cbm Bruch
steine einschlieBlich Sprengmittel und Vorhalten der Gerate kostet 
3-lO M. Das Herstellen von Steinschlag mit Hand kostet 3-5 M. 
und dariiber, je nach der Harte und Zahigkeit des Steins, mit Stein
brechmaschinen erheblich weniger. Bei der Herstellung von Pflaster-

1) Verordnung und Erlauterlmg betr. die polizeiliche Genehmigung 
zur Herstellung, zum Vertrieb und zum Besitz von Sprengstoffen sowie 
zu deren Einfiihrtmg aus dem Auslande vom 10. August 1921. 
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steinen aus Bruchsteinen muB zunachst eine Sonderung vorgenommen 
werden, da nur ein Teil der Bruchsteine zu Pflastersteinen verwendet 
werden kann. Bei der Bearbeitung der ausgesonderten Bruchsteine er
gibt sich ein weiterer AbfaIl, der bei Kopfsteinen zu Reihenpflaster 
30 vH, bei polygonalen Steinen, die nur eine ebene Kopffliiche haben, 
15 vH betragt. Es ergibt daher 1 cbm aufgesetzte Bruchsteine 0,63 cbm 
Reihen- und 0,75 cbm Polygonal-Pflastersteine. 1 cbm Pflastersteine 
ergibt 6,6 qm Pflaster von 15 cm hohen und 5 qm von 20 cm hohen 
Steinen. Zu 1 qm Feldsteinpflaster von 15 cm Hohe sind 0,20 cbm 
Feldsteine erforderlich. 

Die Gewinnung oder Losung der Werksteine erfolgt mittels Keilen, 
die Kosten sind sehr verschieden und hangen von der Harte, Zahigkeit, 
Beschaffenheit und der Lagerung des Gesteins abo Unbearbeitete Werk
steine kosten gebrochen 20-60 M., Granit und Syenit, auch Marmor 
bis120 M. pro Kubikmeter in den bei Bauten gebrauchlichen Ab
messungen. Die unbearbeiteten Stucke sind um das ArbeitsmaB, 
den Bruchzoll oder Arbeitszoll, d. i. um diejenige Masse, welche 
beim Bearbeiten des Steines weggeschlagen werden muB, um die ge
wunschten Abmessungen des Werksteines zu erhalten, groBer zu be
stellen. Die Preise fiir Platten sind durchschnittlich hOher. als fUr 
Quader und hoher fur dunne Platten als fUr dicke, da erstere ein 
of teres Trennen und Schroten oder wegen des Stehenlassens des 
Bruchzolls mehr Masse erfordern. 

Die Bearbeitungskosten der Werksteine sind sehr verschieden je 
nach der Beschaffenheit des Steines und nach der Art der Bearbeitung. 
Die Bearbeitung erfolgt gewohnlich bereits im Bruch, selten auf der 
Baustelle. Werksteine, die im Bruch bearbeitet werden, gehoren bereits 
zu den Fabrikaten und werden als solche gewohnlich bestellt und be
schafft, es erubrigt sich daher, auf die Bearbeitungskosten naher ein
zugehen. 

Hauptbezugsquellen sind: fur Sandstein: Elbsandsteingebirge im 
Freistaat Sachsen bei Cotta, Postelwitz, in PreuBen in der Provinz 
Sachsen bei Rackwitz, Friedersdorf, in der Provinz Schlesien bei Alt
Warthau, Kudowa, Friedersdorf, Wunschelburg, am Main bei Eltmann 
und Miltenberg; fUr Muschelkalk: Thiiringen und Franken; fUr 
Granit: Sachsen, Lausitz, Bayern, Fichtelgebirge, Bayrischer Wald, 
Hessen, Odenwald, Wurttemberg, Schwarzwald, Schlesien, Riesen
gebirge, Harz, auBerdem Bohmen, Schweden, Norwegen. 

Zu den Gewinnungskosten des Steinmaterials kommen dann noch 
die Bezugskosten, als Bahnfracht, An- und Abfuhr nach der Bahn und 
nach der Baustelle, Verpackung sowie das Aufsetzen auf der Baustelle. 
Es wiegt 1 cbm in Haufen aufgesetzte Bruchsteine: 

Basalt ............. . 
Basaltlava . . . . . . . . . . . . 
Granit, Syenit, Trachyt, Grauwacke. 
Kalkstein ...... . 
Sandstein. . . . . .. . ... 
Steinschlag im Durchschnitt . . . . 

2200 kg 
2100 kg 
2000 kg 
1900 kg 
1600 kg 
1500 kg 
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Bei der Beforderung mit der Eisenbahn kann man also mit 5 cbm 
Bruchsteine als eine Wagenladung VOn 10000 kg rechnen, fUr Stein
schlag rechnet man 7 cbm I ). 

Die zweite Art der Naturstoffe, welche auf der Baustelle selbst 
gewonnen werden und als Baustoffe Verwendung finden, sind die Sande 
und Kiese. Sie finden sich vor als Geschiebe in unseren Fliissen und 
werden durch Ausbaggerung gewonnen, oder sie finden sich als Ab
lagerungen friiherer Wasserlaufe und werden mit Hand oder Maschinen 
gegraben. Je nach der Gewinnungsart stellen sich auch die Gewinnungs
kosten verschieden. Bei Handarbeit kann man annehmen, daB ein 
Arbeiter 15-20 cbm Sand, aber nur 10 cbm Kies bei zehnstundiger 
Arbeitszeit losen und laden kann. Kies ist schwieriger auf der Schaufel 
zu halten und daher die Leistung wesentlich geringer wie bei reinem 
Sand. Wird der Sand als Mauersand verwendet, so muB er gewohnlich 
noch durch ein Sieb durchgeworfen werden. Der Kies wird entweder 
zur Herstellung VOn StraBenfahrbahnen und als Bettungsmaterial oder 
zur Herstellung von Beton verwendet. Fiir die ersteren Zwecke wird 
er ebenfalls in der Regel bei der Gewinnung durchgesiebt, je nachdem 
man Grob- oder Feinkies verwenden will. Fiir die Betonbereitung ist 
in vielen Fallen der Kies, wie er aus der Grube gewonnen oder aus 
dem Flusse gebaggert wird, brauchbar, weil bei ihm die Natur be
reits die zweckmaBigste Mischung hergestellt hat. 1st in der Nahe der 
Baustelle kein reiner Sand oder Kies vorhanden, so kann noch das 
Waschen unreinen Materials in Frage kommen. Es solIte dies aber 
immer nur ein Notbehelf sein, denn durch das Waschen verliert nament
lich fiir Betonarbeiten der Sand an Giite, weil auch die feinen Sand
teilchen mit fortgespiilt werden. 

Fur Kies und Sand als Handelsware, wenn sie also nicht auf der 
Baustelle selbst oder in der Nahe gewonnen werden konnen, sind die 
Preise sehr verschieden und hauptsachlich von den Bezugskosten ab
hangig. Wahrend z. B. in den norddeutschen Tiefebenen guter Mauer
sand nur 1,50 M. frei Baustelle kostet, stellt sich der Preis in manchen 
hochgelegenen Orten des Rheinlandes auf 9 M. Fur den Versand 
kann man 6 cbm Sand und Kies auf eine Wagenladung von 10000 kg 
rechnen. 

Als letzter Naturstoff, der als Baustoff auf Baustellen selbst ge
wonnen wird, kommt noch der Ton in Betracht. Er findet zu Dichtungs
zwecken Verwendung, und zwar entweder bei Staudammen und Kanalen 
als Einlage, bei Mauern als Hinterfiillung und bei Rohrleitungen als 
Muffendichtung. Die Gewinnungskosten sind nach der Lagerung und 
Zahigkeit des Tons sehr verschieden. Fur Losen und Laden sind im 
Mittel 2-3 Arbeitsstunden fiir 1 cbm zu rechnen. Das Gewicht be
tragt fiir 1 cbm Ton 1800-2600 kg. Ais Handelsware schwankt der 
Preis wieder nach der Entfernung der Baustelle yom Gewinnungsort 
zwischen 5 und 20 M. 

1) Fiir das Priifverfahren fUr natiirliche Gesteine als Baustoff sind die 
Normen seitens des "Deutschen Verbandes fUr die Materialpriifungen der 
Technik" in Vorbereitung. 
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Wir kommen jetzt zu den Baustoffen, die nicht mehr als Roh
stoffe, sondern mehr oder weniger zubereitet als Halbfabrikate oder 
Fabrikate zur Verwendung gelangen. Diese Baustoffe sind durchweg 
Handelsware und werden entweder yom Hersteller oder yom Handler 
gekauft. 

Die Preise fiir Baustoffe im Handel richten sich nach der Kon
junktur, nach Angebot und Nachfrage. Fur die meisten Baustoffe sind 
die Hersteller zu wirtschaftlichen Verbanden, zu Kartellen oder Ver
kaufsorganisationen vereinigt, und es werden von diesen die Preise und 
die Verkaufsbedingungen festgesetzt. Sowohl bei der Veranschlagung 
wie bei der Ausfuhrung ist es daher notwendig, sich jedesmal nach den 
zeitigen Preisen der Baustoffe vorher zu erkundigen und bei der Aus
arbeitung von Angeboten sich bindende Offerten geben zu lassen, um 
vor spateren "Oberraschungen gesichert zu sein. 

AuBer den bereits behandelten Rohstoffen, wenn sie nicht auf oder 
in der Nahe der Baustelle gewonnen werden konnen, kommen fur den 
Kauf in Betracht aus dem Mineralreich noch die weiteren Rohstoffe 
als Kalk, TraB und Gips sowie die Fabrikate Zement und Zementwaren, 
Ziegel, Klinker, Ton- und Steinzeugwaren, Eisen und Stahl sowie die 
Asphaltfabrikate. 

Die Kalke kommen gebrannt als Atzkalk in den Handel. Man 
unterscheidet den fetten oder WeiBkalk, auch Luftkalk genannt, wenn 
der Atzkalk nur geringe Beimengungen bis 10 vH zu dem Kalziumoxyd, 
CaO, hat, und den mageren Kalk, wenn die Beimengungen in groBerer 
Menge vorhanden sind. Bestehendiese Beimengungen aus kieselsaurer 
Tonerde, so wird aus diesem mageren Kalk ein hydraulischer Kalk1) 

oder ein natiirlicher Zement, auch Roman-Zement genannt, je nachdem 
der Gehalt an kieselsaurer Tonerde 10-30 vH oder daruber bis 50 vH 
betragt. Es ist somit jeder hydraulische Kalk oder Zement stets ein 
magerer Kalk, nicht aber jeder magere Kalk hydraulisch. 

Der gebrannte Kalk, sowohl der fette als der magere Kalk, kommt 
entweder in Stucken oder in Pulverform in den Handel. Der gemahlene 
Kalk hat den Vorteil, daB er wegen der dichten Lagerung nur ober
flachlich von der feuchten Luft angegriffen werden kann, in Sacken 
bequem zu verschicken und gut abzumessen ist, sowie daB Verluste 
wie beim Stuckkalk nicht vorkommen. Die Mahlkosten, welche etwa 
30 M. fur 10000 kg betragen, werden durch die Vorteile bei der Ver
packung und beim Versand wieder eingebracht. 

Die gebrannten Stuckkalke werden nach Kubikmeter oder nach 
Tonnen zu 220 I gehandelt, die gemahlenen in Sacken von 1 hI Inhalt 
mit einem Bruttogewicht von 70 kg. Icbm Stuckkalk in Haufen 
gemessen wiegt 800-1400 kg und kostet ab Kalkofen etwa 16 M. 
Das Gewicht ist nach der Herkunft des Kalkes sehr verschieden, und 
man tut daher gut, mit dem Preise sich auch stets das Gewicht aufgeben 
zu lassen, denn yom Gewicht hangt auch die Ausbeute beimLoschen abo 

1) Vgl. Leitsatze fiir hydraulischenKalk. Hrsg. yom Verein Deutscher 
Kalkwerke, Zentralbl. d. Bauverw. 1913. S.556. 
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Der WeiBkalk wird auch gelOscht als Sackkalk in Sacken von nicht 
unter 40 kg Rohgewicht verpackt oder als Kalkteig aus der Grube ver
kauft. 1 cbm gebrannter Fettkalk mit einem Gewicht von 950 kg 
ergibt beim Loschen 2 cbm Kalkhydrat von 2750 kg Gewicht, 1 cbm 
magerer Kalk, nicht hydraulisch, mit einem Gewicht von 850 kg er
gibt 1,65 cbm Kalkhydrat von 1500 kg Gewicht und 1 cbm magerer 
Kalk, hydraulisch, mit einem Gewicht von 830 kg ergibt 1,55 cbm 
Kalkhydrat von 1070 kg Gewicht. 

Der Roman-Zement wird ebenso wie der hydraulische Kalk be
handelt, kommt aber in der Regel nur gemahlen und in Sacken ver
packt in den Handel. Viel wichtiger als der natiirliche sind die kunst
lichen Zemente, der Portlandzement, der Eisenportlandzement, 
der Hochofenzement und neuerdings noch der Schmelzzement. 
Diese kunstlichen Zemente sind hydraulische, selbstandig erhartende 
Bindemittel. Eisenportlandzement besteht aus mindestens 70 vH Port
landzement und hochstens 30 vH feingemahlener, ihrer Beschaffenheit 
und Zusammensetzung nach zu diesem Zweck geeigneter, basischer, 
granulierter Hochofenschlacke. Hochofenzement besteht zum uber
wiegenden Teile aus feingemahlener basischer Hochofenschlacke, der 
ein geringer Anteil normengemaBen Portlandzementes in inniger Mi
schung beigefugt ist. Neben diesen normenmaBigen Zementen werden 
in neuerer Zeit noch hochwertige Zemente hergestellt, die entweder 
Portland- oder Tonerdezemente (Schmelzzemente) sind. Fiir sie werden 
folgende Mindestfestigkeiten verlangt 

Druckfestigkeit Zugfestigkeit 
nach 3 Tagen 250 25 kgjcm2 

nach 28 Tagen 450 35 

Ein Spezialzement ist schlieBlich noch der von der Portlandzement
fabrik Hannover hergestellte Eisen- oder Erzzement, bei dem die 
Tonerde durch ein Metalloxyd ersetzt ist. 

Fiir Herstellung, Verpackung und Prufung der Zemente sind die 
"Deutschen Normen fiir einheitliche Lieferung und Priifung" von Port
landzement und Eisenportlandzement vom Dezember 1909 sowie von 
Hochofenzement vom November 1917 maBgebend. 

Die Verpackung der Zemente geschieht in Fassern und in Sacken. 
Das NormalfaB hat 180 kg Rohgewicht und etwa 170 kg Reingewicht, 
das halbe FaB 90 bzw. 85 kg Gewicht. Das Sackgewicht wird nach 
Wunsch verschieden genommen, jedoch meist zu 70, 50 und 562/8 kg = 
l/S FaB. Da die leeren Behalter zuruckgenommen und zu einem gewissen 
Preise verrechnet werden, so ist dem Kaufer moglichste Schonung und 
Ordnung der Fasser und Sacke anzuempfehlen. Die Rucksendung der 
leeren Sacke geschieht, um die Nachpriifung zu erleichtern, am besten 
in Bundeln zu je 10 Stuck staubfrei verpackt. Bei den Preisen fur 
Zemente sind also auBer dem Preis ab Fabrik und den Bezugskosten 
noch die Kosten fUr die Rucksendung der leeren Behalter abzuglich der 
Ruckvergutung fUr diese zu berucksichtigen. 

Das Reingewicht der Zementarten und der einzelnen Marken inner
halb einer Zementart ist verschieden und schwankt zwischen 1200 und 
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1400 kg fiir 1 cbm. Zur Umrechnung von Gewichtsteilen auf Raumteile 
ist deshalb das Gewicht des Zementes nach losem Einfiillen in ein 
HektolitergefaB zu bestimmen. 1m allgemeinen wird mit einem Gewicht 
von 1400 kg gerechnet, so daB ein NormalfaB 1201 und ein Sack von 
70 kg 50 1 Zement enthalt. Die Fasser und Sacke sollen auBer der Ge
wichtsangabe auch die Firma oder Fabrikmarke der betreffenden Fabrik 
und konnen auch eine Marke, welche die Zugehorigkeit zu einem Verein 
bezeichnet, tragen. Kennzeichen des reinen Portlandzementes sind grau
griines, feines, sich scharf anfiihlendes Pulver von hohem Eigengewicht. 
GroBe Fasser von 180 kg Normalgewicht sind verdachtig, wei! minder
wertige Fabrikate meistens leichter sind. Streuverlust sowie etwaige 
Schwankungen im Einzelgewicht konnen bis zu 2 vH nicht beanstandet 
werden. 

Die Zementfabriken sind zur Zeit samtlich syndiziert, und zwar be
stehen drei Syndikatsgebiete: der Norddeutsche, Westdeutsche und Siid
deutsche Zementverband. Diese Syndikate liefem den Zement nach 
dem System der Stationsfrankopreise, indem jedes Syndikatsgebiet in 
mehrere Preiszonen gegliedert ist, fiir welche ein Einheitspreis fest
gesetzt wird. Der Abwerkpreis wird in der Zeitschrift "Wirtschaft und 
Statistik" fiir 10 t Zement im Durchschnitt des Deutschen Reiches fiir 
1913 mit 315 M. und am 1. Januar 1926 mit 390,25 M. angegeben, 
Steigerung 23,8 vH. Die Stationsfrankopreise liegen dagegen wesent
lich bOher, die Preissteigerung betragt gegeniiber 1914 im Gesamtdurch
schnitt des Norddeutschen Zementverbandes 63 vH. (frei Waggon 
GroBberlin betrug der Zementpreis 1914 fiir 10 t abziiglich des Riick
vergiitungssatzes fiir mitgelieferte Stoffsacke 316 M. gegeniiber 493 M. 
am 1. Mai 1926), im Gesamtdurchschnitt des Westdeutschen Zement
verbandes 61 vH und des Siiddeutschen Zementverbandes 60 vH. 

Um den fetten Kalk ebenfalls hydraulisch zu machen, wird TraB 
verwandt. Das Rohmaterial liefem die Tuffsteine der vulkanischen 
Eifel. 1m Brohltale, der friiheren Fundstatte, ist nur noch der minder
wertige, aus Tuffasche bestehende TraB vorhanden, der gute wird jetzt 
im Nettetal bei Andemach gewonnen. Er enthalt etwa 19 vH lOsliche 
Kieselsaure, 71 / 2 vH Tonerde, der beste noch erheblich mehr, und 26 vH 
in Salzsaure lOsliche Alkalien. Die Farbe ist gelb, grau, dunkelgrau 
und blau. Je dunkler und harter das Material und je scharfer der Bruch 
ist, desto besser ist der TraB. Er wird in Stiicken oder Mehlform ge
handelt. Wei! beim Bezug von gemahlenem TraB Gefahr vorhanden 
ist, daB wilder TraG dazwischen gemahlen wird, empfiehlt es sich, bei 
groBem Bedarf ihn in Stiicken zu beziehen und auf der Baustelle selbst 
in Kollergangen zu pulverisieren. Je feiner die Mahlung ist, desto 
besser ist der TraG. MaGgebend sind die Vorschriften fiir die Priifung 
von TraG vom 7. Januar 1922. 

Guter TraB ist auch schwerer als der minderwertige, dieser wiegt 
in Stiicken etwa 770 kg/cbm, wahrend der gute 850-900 kg wiegt. 
TraBpulver wiegt 900-1000 kg/cbm. Es wird nach Gewicht verkauft 
und kostet ab Bahnhof Andernach zur Zeit etwa 15 M. fiir 1000 kg. 
TraB wird auBer zu dem fetten Kalk auch als Zusatz zum hydraulischen 
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Kalk und zum Zement verwandt und macht diese widerstandsfahiger 
gegen salz- und saurehaltige Wasser und verringert ferner die Volumen
veranderung des reinen Zementmortels beim Erharten . 

.Ahnlich wie TraB wirken auch die Puzzolane, ihre chemische Zu
sammensetzung ist fast dieselbe, sie erharten aber selbstandig. Auch 
machen Zusatze von Schlackensand, Si-Stoffen und Ziegelmehl zum 
Kalk diesen hydraulisch. Hierauf naher einzugehen, eriibrigt sich aber, 
da die Verwendung solcher Stoffe nur ausnahmsweise vorkommt und 
die Kosten von Fall zu Fall durch N achfrage ermittelt werden mussen. 

SchlieBlich kommen als Rohstoffe aus dem Mineralreich noch in 
Betracht der Asphalt und der Gips. Gips findet bei Ingenieurbauten 
nur selten Verwendung, er kommt in Pulverform, als Stuck- und Bild
hauergips oder als Maurer- und Estrichgips in den Handel. Ersterer 
ist schnellbindend, letzterer verhalt sich wie langsam bindender Zement. 
Er wird in Sacken von 75 und 50 kg gehandelt, 100 kg = 0,1 cbm 
kosten etwa 2,5 M. 

Der Asphalt wird als natiirlicher oder kunstlicher Asphalt bei 
Ingenieurbauten verwendet zum Dichten von Tonrohren und von im 
Nassen stehenden Bauteilen, zu StraBenbauten und Isolierungen. Der 
natiirliche Asphalt wird durch Ausschmelzen des Asphaltsteines, d. i. 
ein mit Bergteer getrankter Kalkstein, gewonnen, oder er wird als Erd
pech in Hohlraumen alterer Gesteine vorgefunden. Kunstlicher Asphalt 
ist eine Mischung etwa von 5 Teilen Kolophonium, 24 Teilen Basalt
staub, 15 Teilen feinem Sand und 6 Teilen Holzteer, sie wird unter 
lebhaftem Feuer in Kesseln zusammengeschmolzen. Auch wird kunst
licher Asphalt durch Abdestillieren von Steinkohlenteer gewonnen. 
Goudron ist natiirlicher Asphalt, vermischt mit etwa 25 vH Ruck
standen aus der Petroleumdestillation. Asphaltmastix wird durch 
Mischen von pulverisiertem Asphaltstein mit geschmolzenem Goudron 
hergestellt; es kommt in Broten von 25 kg in den Handel. 

Die Verwendung des Asphalts erfolgt in flussigem Zustande zur 
Herstellung von Isolierungen, Biirgersteigen VergieBen von Pflaster, 
zum Dichten von Bauwerken und Tonrohren usw. FUr den letztgenann
ten Zweck kommen auch Asphaltkitte von verschiedener Zusammen
setzung zur Anwendung, welche nur angewarmt und breiartig mit der 
Kelle in die Muffen gestrichen werden. Zur Herstellung von StraBen
fahrbahnen kommt fast nur noch Stampfasphalt zur Verwendung. 
Dieses ist Asphaltstein, der bei 1200 zum Zerfallen gebracht wird. 
Stampfasphalt gemahlen kostet 16 M., GuBasphalt in Blocken etwa 12 M .• 
Goudron 6,5 M. fiir 100 kg. Letzterer kommt in Fassern in den Handel. 
AuBerdem kommen noch die verschiedensten Asphaltfabrikate, ala 
Dachpappe, Asphaltfilze, Asphalt jute, Pachytekt genannt, usw. in den 
Handel und werden zu Isolierungen und Abdeckungen verwandt. Giite 
und Preise dieser Fabrikate sind sehr verschieden. 

Hiermit sind die Naturstoffe aus dem Mineralreich, welche bei 
Ingenieurbauten als Baustoffe Verwendung finden, im wesentlichen er
schOpft, und wir kommen jetzt zu den Fabrikaten. Von diesen haben 
wir allerdings den Portlandzement schon vorweggenommen. und wir 
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wollen daran anschliellend zunaehst die Zementwaren behandeln. 
FUr den Bauingenieur kommen hauptsaehlieh in Betraeht die Kanali
sationsartikel, als Rohre, Sehaehtringe und Sinkkasten, aullerdem die 
Zementplatten, Pfosten und Maste sowie Eisenbetonsehwellen, weniger 
die Zementkunststeine. 

Zementrohre werden entweder als diekwandige ohne Eiseneinlage 
oder als diinnwandige mit Eiseneinlagen gefertigt, als zylindrisehe in 
Weiten von 15-100 em und als eiformige von 20/30-100/150 em. 
Die zweekmallige Verwendung der Zementrohre beginnt bei 30 em 
rund und 30/45 em Eiform, fiir kleinere Abmessungen werden glasierte 
Tonrohre billiger, und die obere Grenze diirlte des Gewiehtes wegen 
bei 100 em rund und 100/150 em Eiform gefunden sein. Nieht leieht ist 
es, die Giite der Zementrohre zu beurteilen, am besten wird man tun, 
sieh an eine als zuverlassig bekannte Fabrik zu wenden. Eine Priifung 
der Rohre auf ihre Tragfahigkeit erfolgt zweekmallig und aHein riehtig 
dureh direkte Seheitelbelastung des frei aufliegenden Rohres. Je naeh 
Durehmesser und Form der Rohre kann man eine Tragfahigkeit bis 
zu 5000 kg pro Quadratmeter liehter Horizontalprojektion fiir rundeRohre 
mit 50 em Durehmesser sowie fiir eiformige Rohre mit 60 em kleinstem 
Liehtmall fordern. Von kleineren Rohren kann man mehr verlangen, 
grollere haben mit waehsendem Durehmesser geringere Tragfahigkeit. 

Der deutsehe Betonverein hat in seiner 13. Hauptversammlung am 
23. Februar 1910 Mindesttraglasten von Zementrohren angenommen, 
und zwar sollen runde und eiformige Zementrohre mit Full bei freier 
Seheitelbelastung und Belastung bis zum Bruch auf 1 m Rohrlange min
destens die in folgender Tabelle, die aueh gleiehzeitig die Wandstarken 
und Gewiehte enthalt, angegebenen Festigkeiten (Bruehlasten) aufweisen: 

Dlckwandige gestampfte Rome (ohne Eiseneinlagen) 

Kreisformige Rome Elformige Rome 

Lichter Gewicht Gewicht 
Durch- Wand- von 1,0m BrucWast Lichte 

Wandstarke von 1,0 m BrucWast 

messer starke Baulange in kg Weiten 
In cm Baulange In kg 

in cm In cm In kg fiir 1 m In cm In kg fiir 1 m 

7,5 1,5-2,5 17 
10,0 2,0-3,0 22 
15,0 2,5-3,5 35 
20,0 3,0-4,0 60 2000 20/30 3,0-4,0 90 3000 
25,0 3,5-4,5 90 2200 25/37,5 4,0-5,0 130 3000 
30,0 4,0-5,0 120 2500 30/45 4,5-6,0 160 3000 
35,0 4,0-5,0 150 2800 35/52,5 5,0-6,0 210 3200 
40,0 4,5-5,5 185 2800 40/60 6,0-7,0 280 3400 
45,0 5,0-6,0 235 2900 50/75 7,0-8,0 400 3400 
50,0 5,5-6,5 270 3000 56/84 8,0-9,0 490 
55,5 5,5-6,5 330 60/90 9,0-10,0 610 3800 
60,0 6,0-7,0 375 3000 63/95 9,5-11,0 700 
70,0 7,0-8,0 450 3000 70/105 10,0-12,0 800 3800 
80,0 7,5-8,5 590 3000 73/110 10,5-13,0 950 
90,0 8,5-9,5 670 3000 80/120 11,5-14,0 1040 4200 

90/135 12,5-15,0 1250 4400 
100,0 9,0-11,0 810 3000 100/150 13,0-17,0 1500 4400 
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Da die Widerstandsfahigkeit eines Rohres gegen auBeren Druck 
nicht allein vom Alter, sondern auch von der Art der Baustoffe, von 
der Aufbereitung und Verarbeitung, von der Behandlung nach der Her
stellung, von der Jahreszeit und anderen Umstanden abhangt, all
meine Vorschriften tiber Wandstarke, Mischungsverhaltnisse und Alter 
der Rohre deshalb nicht gemacht werden konnen, so ist es dem Her
steller tiberlassen worden, auf welche Art und Weise und durch welche 
Mittel er Rohre herstellen will, die den obigen Festigkeitsanforderungen 
entsprechen. 

Fiir Rohre mit anderem Querschnitt als die obigen Zementrohre 
mit FuB (Rohre mit zylindrischem Querschnitt, ZiBlerrohre u. a.) 
konnen die Festigkeitszahlen nicht ohne weiteres Anwendung finden. 

Zementrohre werden auch mit Sohlenschalen und Platten aus 
Steinzeug zum Schutz gegen saurehaltige Abwasser geliefert. Die Preise 
sind je nach der Gute der Ware sehr verschieden und bei Berechnung 
der Kosten frei Baustelle spielen des groBen Gewichtes der Zement
waren wegen die Bezugskosten eine wesentliche Rolle. Bei Bedarf ist 
es in jedem Falle notwendig, bei den in Betracht kommenden Fabriken 
nach Preisen und Gewichten anzufragen, da jede Fabrik ihre eigenen Preise 
hat und die Gewichte auch nach der Herstellungsart verschieden sind. 

Die Betonplatten werden in allen Formaten und mit allen Mustern 
unter Zusatz von farbigen Stoffen, Granit, Marmor, Perlmutter, Glas
abfalle usw., zu FuBboden- und Wandplatten, hauptsachlich aber zum 
Biirgersteigbelag, sog. Granitoidplatten, hergestellt. Pfosten in Eisen
beton werden fUr Gelander, Zaune, Einfriedigungen, als Laternenpfosten 
und viele andere Zwecke ausgeftihrt. Masten aus Eisenbeton finden 
hauptsachlich Verwendung als Leitungs- und Lichtmasten. Eisenbahn
schwellen aus Eisenbeton kommen immer mehr zur Verwendung, indem 
die Befestigung der Schienen auf den Schwellen durch einbetonierte 
Bolzen oder Holzdubel bewirkt wird oder indem unter den Schienen
auflagern ein wie Holz zu bearbeitender, elastischer Beton aus Zement 
und Asbest, Schlackenwolle und ahnlichen mineralischen, silikathaltigen 
Stoffen gleichzeitig mit dem ubrigen Beton ublicher Zusammensetzung 
ohne Zwischenfugen eingestampft wird. Alle diese Zement- oder Beton
waren sind Spezialartikel, die einen Marktpreis nicht haben, so daB 
die Preise von Fall zu Fall von den betreffenden Fabriken eingefordert 
werden mussen. 

Mannigfaltiger als die Zementwaren sind noch die Waren aus Ton, 
die Ziegel, Klinker, Ton- und Steinzeugwaren1). 

Die weicheren Sorten der aus Lehm, Ton geformten und in Meilern 
oderOfen gebranntenSteine heiBen Ziegel- oder Backsteine, die aus 
kalkhaltigem Lehm hergestellten und bis zur Versinterung gebrannten 
Steine heiBen Klinker. Gut gebrannte Ziegelsteine sollen beim An
schlagen mit dem Hammer einen hellen Klang geben, der Bruch solI 
scharfkantig sein, sie durfen nur bis zu 16 vH Wasser aufnehmen und 

1) V gI. ErlaI3 des preuI3ischen Ministers der offentlichen Arbeiten vorn 
B. Dezernber 1919 (ZentralbI. d. Bauverw. 1920, S. 1). 

Jamsen, Bauingenieur. 2. Aufl. 12 
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nicht abfarben. Die Klinker nehmen wenig oder gar kein Wasser auf, 
kIingen hell, sind vollstandig wasser- und wetterbestandig und deshalb 
zu Verblendungen von Bauwerken, welche im Wasser stehen, sehr ge
eignet. In der norddeutschen Tiefebene finden sie zur Herstellung von 
StraBenfahrbahnen ausgedehnte Verwendung. 

Das Normalformat der gebrannten Steine ist 25·12.6,5 cm, in der 
norddeutschen Tiefebene ist das Format vielfach 22· 10,5 . 5 oder 
23 . II . 5,5 cm, die Oldenburger Klinker halten 22 . II . 5 cm. 1000 Hin
termauerungssteine, Normalformat, wiegen 2800--3100 kg, 1000 hart
gebrannte Ziegel 3200-4000 kg. 

1m Berliner Ziegelsteinhandel werden in der Hauptsache 3 Gruppen 
von Ziegelsteinen unterschieden und unter folgenden Bezeichnungen in 
den Handel gebracht: 

1. Hintermauerungssteine I., II. und III. Klasse, je nach Form 
und Glite. 

2. Hartbrandsteine, Klinker, Rathenower Steine. 
3. Verblendsteine aller Art. 

Als Klinker sind nur salcha Ziegel zu bezeichnen, welche eine Mindest
druckfestigkeit von 350 kg/cm 2 aufweisen, als Hartbrandziegel solcha 
mit einer Mindestdruckfestigkeit von 250 kg/cm2, als Hintermauerungs
ziegel I. Klasse solche mit einer Mindestdruckfestigkeit von 150 kg/cmz 
und als Hintermauerungsziegel II. Klasse solche mit einer Druckfestig
keit von 100-150 kg/cm2• 

Man rechnet bei Mauerwerk eine StoBfugenstarke von I cm, eine 
Lagerfugenstarke von 1,2 cm und somit auf I m Hohe des Mauerwerks 
13 Schichten, auf 1 cms Mauerwerk 400 Steine mit Normalformat 
25 . 12 . 6,5 = 1950 cms = 400·0,00195 = 0,78 m S Ziegelsteine und 
0,22 mS Mortel. 

An Stelle der Ziegelsteine treten vielfach die Kalksandsteine, 
welche aus 1 Teil Xtzkalk und 16 Teilen Sand bestehen. Die Masse 
wird gut gemischt, auf Trockenpressen zu Steinen im Normalziegel
format gepreBt und in Dampfkesseln von 2 m Durchmesser einem 
Druck von 8-10 Atmospharen wahrend 8-10 Stunden ausgesetzt. 
Die Kalksandsteine sind fUr jede Verwendung zugelassen, fUr welche 
gebrannte Ziegelsteine verwendbar sind. Ihre Mindestdruckfestigkeit 
soIl 150 kg/cm 2 sein, Steine mit geringerer Druckfestigkeit diirfen den 
Namen Kalksandsteine nicht fiihren, sondern sind als Mortelsteine zu 
bezeichnen1). Das Gewicht der Kalksandsteine entspricht ungefahr dem 
der hartgebrannten Ziegel, 1000 Stiick wiegen 3000-3500 kg, der Preis 
wird aus Konkurrenzgriinden in der Regel etwas niedriger gehalten wie 
der Preis der Hintermauerungssteine. 

Als Tonwaren kommen hauptsachlich die Dranrohre in Be
tracht und als Steinzeugwaren auGer den Platten wie die Sinziger, 
Saargemlinder, Mettlacher Platten, namentlich wieder die Kanali
sationsartikel, als Rohre, Sinkkasten, Sohl- und EinlaGstlicke. 

1) V gl. die PreuJ3ischen Bestimmungen liber die Beanspruchung der 
Baustoffe vom 24. Dezember 1919. 
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Die Dranrohre sind unglasiert und ohne Muffen, haben eine lichte 
Weite von 30-200 mm und sind bis 70 mm Weite 30 cm und von 
100-200 mm Weite 50 cm lang. Die Steinzeugrohre sind glasiert und 
besitzen Muffen, sie werden rund von 5-100 cm lichter Weite und 
in den kleineren Dimensionen auch eiformig hergestellt. Preise und 
Gewichte sind ebenso wie fUr Zementwaren je nach Fabrikat und Gute 
verschieden, am besten wendet man sich wieder an Fabriken, die als 
zuverlassig bekannt sind. 

Wir kommen jetzt zu den Baustoffen aus Metallen, von welchen 
einer die vielseitigste Anwendung bei Ingenieurbauten findet, das ist 
Eisen und Stahl. Die einheitlichen Benennungen des Eisens sind in 
PreuBen geregelt.durch MinisterialerlaB vom 29. Januar 1889. 

Roheisen ist das Erzeugnis des Hochofens mit 2-6 vH Kohlen
stoff, C. 

GuBeisen ist das umgeschmolzene und dann in besondere Formen 
gegossene Roheisen. Man unterscheidet RohguB, HartguB mit Zusatz 
von Stahlabfallen, TemperguB aus nachtraglich schmiedbar gemachtem 
Roheisen. 

Sch weiBeisen wird in teigigem Zustand in der Regel im Puddel
prozeB hergestellt, ist schweiB- und schmiedbar mit 0,6--1 vH C. 

FluBeisen wird in flussigem Zustand im Bessemer-, Thomas
oder Martin-Verfahren hergestellt, ist schmiedbar, enthalt uber 1 vH C, 
ist daher wenig schweiBbar, da bei 13/4 vH C das SchweiBen bereits 
schwierig wird, und nicht hartbar. 

SchweiBeisen und FluBeisen heiBen gemeinsam Schmiedeeisen. 
SchweiBstahl wird wie SchweiBeisen gewonnen, enthalt 0,5 bis 

1,6 vH C und ist schweiB-, schmied- und hartbar. 
FluBstahl wird wie FluBeisen gewonnen, ist schmied- und hart

bar, aber wenig schweiBbar. 
Besondere Stahlsorten mit erhohten Festigkeiten sind einerseits die 

legierten Sortel}, als Nickelstahl und Chromnickelstahl, und andererseits 
die hochgekohlten Sorten, als der von den Linke-Hofmann-Lauchhammer
Werken hergestellte Baustahl48 und der von der A.-G. Freund & Co. 
herausgebrachte F-Stahl. 

Die Handelsfabrikate von Eisen und Stahl sind: 

a) von GuBeisen: Rohren, Saulen,Auflager- undAbdeckplatten u .a.m. ; 
b) von Schmiedeeisen und Stahl: Stabeisen als Rund-, Quadrat

und Flacheisen, Walzeisen als L-, T-, 1-, Z- und C-Eisen, d. s. die Normal
profile, welche vom Verband deutscher Architekten- und Ingenieur
Vereine, vom Verband deutscher Ingenieure und vom Verein deutscher 
Huttenleute nach dem Grundsatz des kleinsten Materialverbrauches fur 
groBte Festigkeit aufgestellt worden sind; sodann Schienen, Schwellen, 
Bleche, Rohren, Draht, Ketten, Nagel und vieles andere. Fur Rund
eisen zu Eisenbetonbauten ist im Handel die Bezeichnung "Monier
eisen" ublich. 

Die Normallangen fiir Walzeisen sind 4-10 m, die groBte Lange ist 
14 m. Bleche mit ebener glatter Fliiche werden gegenwartig 0,5 bis 

12* 
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30 mm stark, 0,70-2 m breit und meist 4,5 m lang hergestellt. Eisen
draht kommt naeh der Starke in 42 versehiedenen Sorten vor und wird 
in Bunden VOn 2, 5, 10, 25 und 50 kg geliefert. Die Starke wird in Brueh
form angegeben, indem der Zahler die Anzahl der 1/10 mm, der Nenner 
die Anzahl der 1/100 mm angibt. So heiBt z. B. Nr.3/1 ein Draht von 
0,3 + 0,01 = 0,31 mm Starke und wird gelesen Nr. Dreieins. AIle 
Eisenwaren werden naeh Gewieht gehandelt, 1 m3 GuBeisen wiegt 
7250 kg, 1 m3 SehweiBeisen 7800 kg, 1 m3 FluBeisen 7850 kg und 
1 m3 FluBstahl 7860 kg. Die Eisenerzeuger sind fast samtlieh kar
telliert, es wird fUr normale Sorten mit Grundpreisen ab Werk gereehnet, 
welehe Von Zeit zu Zeit festgesetzt werden. Fiir anormale Langen und 
Profile kommen Dberpreise in Anreehnung. AuBerdem werden je naeh 
der GroBe der Lieferung und der Lage der VerwendungsstelIe besondere 
PreisermaBigungen gewahrt. Die Werkpreise fiir Stabeisen betragen 
zur Zeit ab Ruhrwerk 140 M./t gegenuber 98 M./t im Jahre 1913, dem
naeh Steigerung 43 vH. Neben den Erzeugersyndikaten ist in letzter 
Zeit aueh eine Kartellierung des Eisenhandels durehgefiihrt worden, 
und zwar haben sieh die Handler in vier Verbanden: in dem Rheiniseh
Westfalisehen, dem Nordwest-Mitteldeutsehen, dem Nordostdeutsehen 
und dem Suddeutsehen Verband zusammengesehlossen. Der Handler
preis betragt zur Zeit ab Lager Dusseldorf 157 M., ab Lager Mannheim 
163 M., ab Lager Berlin 170 M. und ab Lager Sehlesien 220 M. pro Tonne. 

An sonstigen MetalIen kommen als Baustoffe bei 1ngenieurbauten, 
wenn aueh nur in geringem MaBe, noeh in Anwendung: Blei, Kupfer, 
Zink und Zinno 

Das Blei kommt als GieBblei oder als Walzblei in den Handel. 
Ais GieBblei wird es in Mulden VOn etwa 75 kg Gewieht geliefert und 
zu Rohrverbindungen bei Eisenrohren, zum VergieBen VOn Gelander
stutzen usw. verwandt. Ais Walzblei wird es in Tafeln ausgewalzt 
und in 18 Sorten von 1-10 mm Starke, 1,0-2,5 m Breite und 8 bis 
10 m Lange geliefert. Es wird verwandt zu Daehdeek.ungen, zu 1so
lierungen und zum Bekleiden feuehter Wande. Blei findet ferner noeh 
Verwendung zu Wasserleitungsrohren und als Hartblei mit 8-18 vH 
Antirnonzusatz zu Auflagerplatten und Lagersehalen. 1 rn3 Blei 
wiegt 11400 kg. 

Kupfer wird als Bleeh, Draht oder Rohren verwandt. 1 m 3 

wiegt gewalzt 9000 kg, gegossen etwas weniger. 
Zink findet als Zinkbleeh zu Abdeekungen, Rinnen und Rohren 

Verwendung. 1 m3 sehlesisehes oder belgisehes Zink wiegt gewalzt 
7200, gegossen 6860 kg. 

Zinn findet Verwendung zurn Verzinnen VOn Eisen, zu Legierungen, 
zu Rohren usw. WeiBbleehe sind verzinnte Eisenbleehe. 1 m3 Zinn 
wiegt gewalzt 7500, gegossen 7300 kg. Reines Zinn wird in Bloeken 
von 60 kg gehandelt. Lotzinn enthalt 50 v H Blei. 

Die Preise fur aIle diese Materialien sind auBerordentlieh sehwan
kend und hangen VOn der Konjunktur auf dern Weltrnarkt abo 

Der letzte Baustoff, der fur Uns in Betraeht kommt, entstammt 
dem Pflanzenreiehe, d. i. das Holz. 
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Die Gebrauche oder Usancen im Holzhandel sind in Deutschland 
merkwiirdigerweise noch recht verschiedenartig, sowohl in betreff der 
MaBangaben als der Preisbestimmungen. Es ist sogar vielfach noch 
ublich, die MaBangaben nach FuB oder Zoll zu machen, und zwar im 
Osten Deutschlands nach alten preuBischen MaBen und im Westen 
Deutschlands nach englischen MaBen. Man soIl sich aber bei Anfragen 
und Bestellungen niemals auf diese veralteten MaBangaben und Be
rechnungen einlassen, sondern stets das MetermaB anwenden. Es ist 
im Holzhandel notwendig, die Angebote stets recht sorgfiHtig durch
zusehen und die MaB- und Preisangaben eingehend zu prufen, da die 
verschiedenartigen Handelsgebrauche sonst sehr leicht Veranlassung zu 
spateren Streitigkeiten geben!). 

Man unterscheidet beim Handelsnutzholz: 
1. Rundholz, d. s. Baumstamme mit oder ohne Rinde. 
2. Kantholz, wird aus dem Stamm geschnitten entweder als 

Ganzholz, Halbholz oder Kreuzholz, je nachdem aus dem Stamm 1, 
2 oder 4 Holzer geschnitten werden. Man unterscheidet nach der 
Qualitat splintfreie, scharfkantige, vollkantige, baumkantige Balken 
und Pfosten. 

3. Breitschnittholz, d. s. Planken 10-15 em stark, Bohlen 
5-8 em und Bretter unter 5 em stark. 

4. Schwarten, d. s. die Abfalle beim Schneiden der GanzhOlzer 
aus dem Stamm. 

5. Latten, als Dachlatten 2,5/5-3/6 em stark, Doppellatten 
5/8 em stark und Spalierlatten 1,5/2,5 em stark. 

Rundholz, Kantholz und Planken werden nach Festmeter, Bohlen 
und Bretter nach Quadratmeter, Latten nach laufenden Meter gehandelt. 

Als Waldnutzholz kommen noch in Betracht das Stangenholz, 
als Geruststangen, Baumpfahle, Zaunpfahle und Pfahle fUr Leitungs
drahte, sowie das Reisig zu Faschinen. Stangenholz wird nach Stuck
zahl, Reisig in Bunden nach Raummeter gehandelt. Ebenso werden 
Schwellen ffir Eisenbahnen und Baugleisen nach Stuckzahl gehandelt. 

Allgemeine Kennzeichen von gutem Holz sind gesundes Aussehen 
von allen Seiten und Splintfreiheit, es darf nicht kernschalig, nicht 
kernrissig und nicht wurmstichig sein. Die Fasern mussen moglichst 
parallel mit den Seitenflachen, weder spiralformig noch verdreht laufen. 
Bei Holzern, die eingerammt werden sollen, ist besonders auf Ast
lOcher oder lose Aste zu achten, da solche zu Bruchen AnlaB geben. 

Fur die Abmessungen der KanthOlzer sowohl wie der Bohlen und 
Bretter sind Normalien aufgestellt, doch haben sie noch keine all
gemeine Anwendung gefunden, die Sagewerke liefern als Handels
ware in den verschiedenen Gegenden Deutschlands die mannigfaltigsten 
Abmessungen. Man tut daher stets gut, bei allen Anfragen Starken 

1) Nach § 28 der Gebrauche im Holzhandel des Wirtschaftsgebietes 
der Industrie- und Handelskammer zu Berlin hat die Feststellung der 
Gesundheit, der Mengen und der vertragsmaBigen Lieferung der Ware am 
Empfangsort zu erfolgen, und zwar bei Waggonladungen langstens inner
halb 6 Werktagen nach Entladung. 
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und Lii.ngen genau zu bezeiehnen. Da es aber im Interesse einer einheit
lichen Holzbeschaffung liegt, so mogen die Vorschriften der preuBischen 
Staatsbauverwaltung nach dem MinisterialerlaB vom 5. Juni 1898 hier 
angefiihrt werden. 

Normalquerschnltte filr Bauh6lzer. 
A. KanthOlzer. 

Hilhe Brelte 

I 
Fliehe Trigheitsmoment Wlderstandsmoment 

em em ·em" em' em" 

8 8 64 341,3 85,3 

10 8 80 666,6 133,3 
10 100 833,3 166,7 

12 10 120 1440,0 240,0 
12 144 1728,0 288,0 

14 10 140 2286,7 326,7 
12 168 2744,0 392,0 
14 196 3201,3 457,3 

16 12 192 4096,0 512,0 
14 224 4778,6 597,3 
16 256 5461,3 682,7 

18 14 252 6804,0 756,0 
16 288 7776,0 864,0 
18 324 8748,0 972,0 

20 14 280 9333,3 933,3 
16 320 10667 1067 
18 360 12000 1200 
20 440 13333 1333 

22 16 352 14197 1291 
18 396 15972 1452 
20 440 17747 1613 

24 18 432 20736 1728 
20 480 23040 1920 
24 576 27648 2304 

26 20 520 29293 2253 
24 624 35152 2704 
26 676 38081 2929 

28 22 616 40245 2875 
26 728 47563 3397 
28 784 51221 3657 

30 24 720 54000 

I 
3600 

28 840 63000 4200 

B. Sehni ttholzer. 
Bretter, Bohlen, Pfosten, Latten. 

In Langen von 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 7,0 und 8,0 m. 
In Starken von 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 

und 150mm. 
Besii.umte Bretter in Breiten von Zentimeter zu Zentimeter steigend. 
Dachlatten 6-8 em breit, 4 em stark (6 m lang). 
Zaunlatten 4 em breit, 2 em stark. 
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Zu den Einkaufspreisen der Baustoffe kommen weiter die Bezugs
kosten, d. s. die Kosten fiir das Heranschaffen und das Aufsetzen 
und Aufmessen auf der Baustelle. Fiir das Heranschaffen nach der 
Baustelle kommt entweder Anfuhr mit Pferdefuhrwerk, mit der Eisen
bahn oder mit Schiff in Betracht. AnschluBgleise zur direkten Be
forderung der Eisenbahnwagen auf die Baustelle oder Feldbahnen 
kommen selten zur Verwendung, da gewohnlich die Moglichkeit. zur 
Herstellung solcher Bahnanlagen fehlt und die Anlagekosten sich auch 
nur bei groBen Mengen bezahlt machen. Gewohnlich hat man mit 
Eisenbahn- oder Schiffsbeforderung und Anfuhr mit Fuhrwerken zu 
rechnen. Die Bezugskosten sind entweder allgemeine Kosten ala Ge
wichts- oder Mengenspesen, wie Fracht, Verlade- und Abladespesen, 
Speditionsgebiihren, Lagermiete u. a., oder als Wertspesen, wie Ver
sicherungspramien, oder es sind besondere Unkosten, wie Zoll, Hafen
abgaben, Verpackungskosten u. a. m. 

Aus den Einkaufspreisen und den Bezugskosten erfolgt die Be
rechnung der Baustoffkosten fiir die Mengeneinheit,. indem man die 
Gesamtkosten bis an den Verwendungsort ermittelt und durch die bei 
der Abnahme festgestellte Menge teilt. Ais Baustoff gilt alles, was 
ala Bestandteil des Bauwerks nach mechanischer Verarbeitung oder 
Bearbeitung ganz oder teilweise wieder erscheint. Es ist aber der wirk
liche Verbrauch an Baustoffen den Kosten des Bauwerks anzurechnen, 
nicht etwa nur die im Bauwerk enthaltenen Mengen, denn in vielen Fal
len ist die Verarbeitung des Baustoffes mit groBeren oder geringeren 
Verlusten verbunden. Diese Verluste sind also auch dem Bau zu belasten, 
ebenso wie sie auch bei der Veranschlagung mit zu beriicksichtigen sind. 
Ferner sind bei einem Bau Mengen und Lieferzeiten der Baustoffe gewohn
lich annahernd von vornherein bekannt, man deckt daher in der Regel 
den Bedarf durch AbschluB von Lieferungsvertragen fiir die ganze Bau
zeit. So vorteilhaft solche langfristigen Lieferungsvertrage ala feste Be
rechnungsgrundlagen sind, ebenso nachteilig konnen sie aber bei starken 
Schwankungen der Tagespreise und bei etwaigen Bauanderungen werden. 

b) ArbeitslOhne. 
Der Arbeitslohn kommt hier nicht als Arbeitseinkommen, als Ar

beitsverdienst fiir einen bestimmten Zeitabschnitt in Betracht, das ist 
Gegenstand der Volkswirtschaftslehre, sondern lediglich als Produk
tionsfaktor, ala Preis fiir eine bestimmte Leistung. Der Arbeiter und 
seine Leistung ist Pr 0 d uk ti ons mi t tel, ala solches wird er angenommen 
und bezahlt. Der Lohn, der Arbeitslohn im engeren Sinne, ist das ver
tragsmaBige Entgelt bei nicht fester dauernder Anstellung fiir vorwiegend 
korperliche Leistungen. Der gezahlte Lohn ist fiir den Arbeitgeber, den 
Unternehmer, ein Teil der verausgabten Produktionskosten. Der im 
Arbeitsvertrag festgesteIlte Lohn hat wirtschaftlich die Natur eines 
Preises, und aIle Lohnbildung ist eine Preisbildung. Sie ist heute recht
Hch eine freie. AIle Arbeiter, die gegen Lohn bei Unternehmungen be-
8chaftigt sind, Lohnarbeiter, sind heute bei den Kulturvolkern freie 
Personen, die Freiheit ihrer Arbeit und des Arbeitsvertrages ist rechtlich 
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anerkannt und die Grundlage des modernen Arbeitsrechtes. Die Lohne 
bilden sich heute als Arbeitspreise durch freie Konkurrenz der Lohn
arbeiter im Angebot ihrer Arbeitskrafte und durch freie Konkurrenz der 
Arbeitgeber im Begehr nach Arbeitskraften, sie sind freie Konkurrenz
preise. . Dies ist die allgemeine Rechtslage, welche auch fiir aIle Sondcr
regelungen, wie offentliche Arbeitsnachweise und Tarifvertrage, be
stehen bleibt. 

Unter den Arbeitern sind zu unterscheiden: die gelernten, welche 
eine regelrechte mehrjahrige Lehrzeit durchgemacht haben, und die 
ungelernten. Diese seit alters iibliche Unterscheidung wird durch
brochen durch eine Mittelgruppe, die angelernten Arbeiter. Mit der 
fortschreitenden Technik erfolgt ein Ersatz der korperlichen Arbeits
leistungen des Menschen in immer hoherem Grade durch Leistungen 
mechanischer Produktionsmittel, und dadurch werden friiher rein 
korperliche Arbeiten mehr zu geistigen, insofern diese Umwandlung der 
Arbeitsproduktion und die Beherrschung und Leitung der jetzt produ
zierenden mechanischen Krafte geistige Arbeit ist. Rierdurch hat sich die 
Gruppe der angelernten Arbeiter herausgebildet, gewissermaBen als 
eine Folge der Verdrangung der Randarbeit durch Maschinenarbeit. 

Als Form des Arbeitslohnes kommt Naturallohn nicht mehr in 
Betracht, sondern nur Geldlohn. Durch § 115 der Gewerbeordnungs
novelle von 1891 ist das sog. Trucksystem, d. h. die Auslohnung der 
Arbeiter in Waren aller Art statt in barem Gelde gesetzlich verboten,·es 
miissen die Lohne in Reichswahrung berechnet und bar ausgezahlt werden. 

Ais Lohnsatz, d. i. als Wert der Arbeit fiir die Zeiteinheit, Zeit
lohn, ist an Stelle des fmher iiblichen Tagelohnes jetzt fast allgemein 
der Stundenlohn getreten, gleichzeitig ist eine Differenzierung des 
Lohnsatzes auf Grund verschiedener personlicher Tiichtigkeit sowohl 
fiir gelernte wie ungelernte Arbeiter infolge der gewerkschaftlichen 
Bewegung fortgefallen. Ein einheitliches Vorgehen der Arbeiter zwecks 
Steigerung des Stundenlohnsatzes ist in der Tat leichter zu erreichen, 
wenn aIle Arbeiter sich in derselben Lohnklasse befinden und somit aIle 
das gleiche Interesse an der Steigerung dieser Lohnstufe haben. Ein 
Ausgleich unter den personlich durchaus nicht gleichwertigen Arbeits
kraften findet dadurch statt, daB besonders gute Arbeiter Zulagen er
halten, daB auch die tiichtigeren Krafte leichter Arbeit finden, dadurch 
bleibt bei diesen ein gewisser Ansporn zu besseren Leistungen trotz der 
schematischen Entlohnungsweise bestehen. Die Rohe des Lohnsatzes, 
die Bewertung der menschlichen Arbeitskraft, hat sich in den letzten 
25 Jahren in hoherem MaBe gehoben als der wochentliche Arbeits
verdienst, eine Folge der verkiirzten Arbeitszeit. Die Lohnentwicklung 
im Tiefbaugewerbe von 1900-1925 ist in der nachstehenden tabellari
schen Zusammenstellung, welche dem Geschaftsbericht des Reichs
verbandes des deutschen Tiefbaugewerbes zu seinem 25jahrigen Be
stehen im Jahre 1925 entnommen ist, fiir einige Orte der Bezirksvereine 
des Reichsverbandes dargestellt und zeigt, daB die Steigerung des 
wochentlichen Arbeitsverdienstes ganz wesentlich gegen die Erhohung 
des Lohnsatzes zuriickbleibt. 
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188 Kostenberechnungen. 

Bei der Bemessung des Lohnsatzes ala Preis fiir die Leistung, bei 
der Lohnbemessung oder der Art der Entlohnung ist zu unterscheiden, 
ob Zeit oder Leistungserfolg die Grundlage bilden solI. Wird der Lei
stungserfolg zugrunde gelegt, so erhalten wir den Werklohnim Gegen
satz zum Zeitlohn. Der Werklohn kann an die einzelnen Arbeiter nach 
gefertigten Stiicken gezahlt werden, dann ist er Stiicklohn, oder nach 
der geleisteten Menge im Gedinge an einzelne Arbeiter oder an Gruppen 
von Arbeitern, dann ist er Akkordlohn. Stiicklohn und Akkordlohn 
sind also nur in ihren Besonderheiten Unterformen yom Werklohn. 

Der Zeitlohn hangt nur teilweise und mittelbar ab von der GroBe 
der Leistung, deren Entgelt er bilden soIl; er richtet sich zunachst nur 
nach der Lange der Arbeitszeit, und ihm haftet der Nachteil an, daB die 
Arbeiter bei weitem nicht das gleiche natiirliche Interesse dafiir besitzen, 
ihre Arbeit zu einer wirklichen Leistung zu machen, wie die Unternehmer. 
Der Zeitlohn ist daher als Preis fiir die Leistung nur so lange berechtigt, 
als ein Zwang zur Arbeit vorliegt, sei es ein moralischer Zwang, wie bei 
den Beamten, sei es der Zwang des Lebensunterhaltes. Fallt dieser 
Zwang fort, wie nach Einfiihrung der Tariflohne und der Arbeitslosen
unterstiitzung, so hat der Arbeiter auch kein Interesse mehr daran, zu 
arbeiten, d. h. in der Arbeitszeit etwas zu leisten. Der Grund, weshalb 
die Arbeiterorganisationen fiir den Zeitlohn sind, liegt wieder darin, daB 
ein einheitliches Vorgehen der Arbeiter zwecks Steigerung des Lohnsatzes 
beirn Zeitlohn, wenn aIle Arbeiter sich in derselben Lohnklasse befinden, 
leichter zu erreichen ist, und weil beim Werklohn dem Arbeiter nicht 
der volle Nutzen der Mehrleistung zugute kommt. 

"Der Arbeiter hat kein Anrecht auf Arbeit, daher schiitzt ihn auch 
nichts vor spaterer Arbeitslosigkeit, wenn er heute seine ganze Arbeits
kraft einsetzt. Akkordarbeit hemmt das Solidaritatsgefiihl der Arbeiter
schaft, ermoglicht eine Auslese der leistungsfahigsten Krii.fte und benach
teiligt dadurch die weniger leistungsfahigen1)." 

Der Unterschied zwischen Zeitlohn und Werklohn liegt also in der 
Bemessungsweise des Entgelts. Rechtlich ist die Abgrenzung der Pflich
ten des Arbeiters beirn Werklohnverhaltnis dieselbe wie beim Zeitlohn
verhaltnis; namlich die des Dienstlohners. Die Bestimmungen des 
BGB. iiber den Werkvertrag finden auf das Arbeitsverhiiltnis beim 
Werklohn, auf den Arbeiterakkordvertrag keine Anwendung, weil der 
Werkvertrag stets einen selbstandigen Unternehmer voraussetzt. Es 
fallt vielmehr das ganze Gebiet des Arbeitsvertrages unter die Normen 
des Dienstvertrages (§§ 611-630 BGB.). 

Fiir die Entwicklung des modernen Werklohnwesens ist haupt
sachlich ein wirtschaftlicher Grund maBgebend gewesen, namlich die 
Befreiung des Unternehmers von einem Moment der Unsicherheit. 
Denn seine ganze Berechnung unterliegt irn FaIle der Durchfiihrung 
seines Unternehmens mit der Lohnbemessung nach MaBgabe der auf
gewendeten Arbeitszeit einer gewissen Unsicherheit, da mit der Bezah
lung und vorher mit dem Veranschlagen einer bestimmten Zeiteinheits-

1) Soziale Bauwirtschaft Nr. 4 yom 15. Februar 1922. 



Die Kostenarten. 189 

groBe von Arbeit keine unbedingt verlaBliche Leistungs- oder WertgroBe 
.fUr irgendwelche Berechnung erfaBt wird. Es liegt vielmehr hierin immer 
ein Risiko. Dieses Risiko kommt namentlich im Baugewerke zur Gel
tung, weil hier der Unternehmer stets neuartigen Auftragen und damit 
einem bestandigen Wechsel in der Einrichtung der Arbeit und in der 
Beschaftigung der einzelnen Arbeiter gegenubersteht. Der Unternehmer 
ist gezwungen, Preise fur die Bauarbeiten zu machen, bevor er in die 
Durchfiihrung der Arbeit eintritt, er muB also eine Berechnung auf 
Wahrscheinlichkeit anstellen. Damit aber seine Berechnung auch im 
Verlauf der Durchfiihrung der Arbeit, die dann auf Grund der Be
rechnung eingeleitet wird, eingehalten werde, drangt die Sachlage ganz 
von selbst dazu, daB der Unternehmer die Arbeiten, fiir die er in 
seinem Anschlag schon bestimmte Kosten einzusetzen gezwungen 
war, zu den betreffenden Preisen auch an die Arbeiter weiter 
vergibt. Der z. B. fiir 1 m3 Mauerwerk in den Anschlag fur die Arbeit 
eingesetzte Kostenbetrag kann am leichtesten eingehalten werden durch 
Vergebung der Arbeit im Werklohnsatz. Die UngleichmaBigkeit der 
Arbeitsvorgange im ganzen wie im einzelnen und die Notwendigkeit 
der Vorausberechnung des Produktpreises sind die beiden Hauptmomente 
fUr die Einfuhrung des Werklohnwesens. Das Risiko, das bei allen Zeit
lohnverhaltnissen besteht, muB der Unternehmer bestrebt sein, einzu
schranken, dieses Bestreben liegt im Wesen des verniinftig wirtschaften
den Unternehmertums. Das Risiko verschwindet aber beim Werklohn 
nicht ganz, es erscheint vielmehr z. T. wenigstens auf seiten des 
Arbeiters wieder, dessen Arbeit nicht nach Zeiteinheiten, sondern nach 
der Leistung bemessen wird. Und dieses wirtschaftliche Risiko des Werk-
16hners hat in unserem positiven Recht bisher noch keine Beriicksichti
gung gefunden, es ist vielmehr noch ein Problem de lege ferenda, den 
Arbeitsvertrag so zu gestalten, daB nur ein Minimum an wirtschaft
lichem Risiko aus ihm fiir den Arbeiter sich ergibt. Dieses Risiko er
klart auch die vielfach ablehnende Raltung del' Arbeiterschaft gegen die 
Methode uberhaupt, es kann aber wesentlich vermindert werden durch 
die Berechnungsweise und vor allem durch die Verkleinerung der Lohn
bemessungseinheit. Eine starkere Entwicklung der Lohnbemessung 
nach Arbeitsgrundteilen hat auBerdem den Vorteil, daB die Gefahr un
rich tiger Vorausberechnung, vor allem zu geringer Lohnsatze verringert 
wird, denn der "Obergang zum Werklohn nach Arbeitsgrundteilen be
dingt gegeniiber dem allgemeinen Akkord eben getrennte Berechnungen 
iiber die einzelnen Arbeitsleistungen, wahrend beim Akkord fiir groBere 
Teile der Arbeit die Arbeitskosten einen groBeren, dem fertigen Produkt 
nahergebrachten Produktionsumfang betreffen. Die Berechnung des 
Werklohnes nach Arbeitsgrundteilen wird Elementenberechnung 
genannt und bildet auch den Kern der wissenschaftlichen Betriebs
fiihrung nach dem System Taylor. 

Die Riickiibertragung des Risikos, welches beim Akkord vom Arbeit
geber auf den Arbeitnehmer abgewalzt wird, bildet neben der Sicherung 
eines gewissen Durchschnittsgesamtverdienstes fiir die Zeiteinheit, d. i. 
eines Minimallohnes, das lohnpolitische Problem der Gegenwart. Der 
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Zweck der Festsetzung der Mindestlohnsatze ist Schutz der Arbeiter 
gegen die Konjunktur des Arbeitsmarktes, und der Zweck des Schutzes 
gegen das Risiko ist die Vermeidung der Unbilligkeit und Harte, welche 
in einer solchen Gefahrenfibertragung liegt. Und die Rechtsprechung 
unserer Gewerbegerichte geht in dieser Hinsicht zum Schutze der Ar
beiter sogar fiber das positive Recht hinaus, d. h. die Gewerbegerichte 
legen bei Streitigkeiten unter allen Umstanden das Risiko dem Unter
nehmer auf, obgleich unsere heutigen Gesetze darfiber keine Bestimmung 
enthalten. Der Werklohn hat aber gegenfiber dem Zeitlohn unbestreit
bar einen groBen wirtschaftlichen Vorteil, d. i. die Verringerung des 
Lohnaufwandes ffir eine Arbeit. Es zeigt sich namlich regelmaBig, daB 
bei der Vergebung einer Arbeit in Werklohn dieselbe Arbeit in. viel 
kfirzerer Zeit geleistet wird wie in Zeitlohn, und daB der Werklohnsatz 
in ganz kurzer Zeit herabgesetzt werden kann. Es hat die Herabsetzung 
der Werklohnsatze eine Steigerung der Arbeitsleistung zur Folge. Die 
Arbeiter widerstreben daher auch gewohnlich der Vergebung einer Arbeit 
in Werklohn, und die Herabsetzung der Werklohnsatze hat den Aus
gangspunkt ffir eine Reihe groBerer Lohnkampfe gebildet und auch sonst 
zu GegenmaBnahmen der Arbeiter geffihrt, wie Verschleierung der Ak
kordarbeitsertrage und ZUrUckhalten mit der Arbeitskraft seitens des 
WerklOhners. Tiotzdem fehlt den Arbeitern nicht das Verstandnis da
fUr, daB die Werklohnbemessungsmethode die gerechtere, feinere, hoher
stehende ist, und hinter dem Schlagwort 4er Arbeiter: "Akkord ist ein 
Mittel, die Arbeitskraft zugunsten des Kapitals auszubeuten", steckt 
immer nur die Angst vor der Lohnsatzkfirzung, wahrend sie im fibrigen 
zugeben, daB diese Bemessungsmethode weit mehr den 1nteressen des 
Arbeiters entspreche als Zeitlohnbemessung. Bei der Abneigung der 
Arbeiter gegen die reine Akkordarbeit wird daher ein Lohnsystem die 
meiste Aussicht auf Verwirklichung haben, das einen Mindestlohnsatz 
garantiert und alle Arbeiter am Gewinn beteiligt. 

Als ein KompromiB zwischen den einander entgegenstehenden Be
strebungen der Arbeitsvertragsparteien hinsichtlich der Werklohn
bemessungsmethode ist die Ausbildung der .Pramiensysteme sowie 
der Gewinnbeteiligung anzusehen. Von den Pramiensystemen 
sind die wichtigsten das Taylorsche Differentialsystem und das 
Zeitlohnpramiensystem, und das Wesen derselben besteht darin, 
daB fUr jede zu entlohnendeArbeitsaufgabe eine Grundzeit festgesetzt 
und bei Unterschreitung dieser Grundzeit ein hOherer Lohn oder ein~ 
Pramie gezahlt wird. . I 

Bei dem Taylorschen Differentialsystem wird die Grundzeit, 
in der die Arbeit getan werden kann, durch Beobachtungen wissen
schaftlich ermittelt und festgestellt. Halt der Arbeiter diese GrundZeit 
ein oder unterschreitet er sie, so bekommt er den fUr diese Leistung an
gesetzten Lohn, den sog. hohen Stficklohn. "Oberschreitet der Arbeiter 
die Grundzeit, so erhalt er den minderen Stficklohn. 1st Z. B. die Grund
zeit ffir die Herstellung eines Stfickes auf eine Stunde ermittelt und der 
Lohn ffir das Stfick bei Einhaltung der Grundzeit auf 1,40 M. festgesetzt, 
so wird bei "Oberschreitung der Grundzeit ein niedrigerer Lohnsatz von 
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1,00 M. gezahlt. Der Arbeiter verdient also nach diesem Differential
system bei achtstiindiger Arbeitszeit bei Einhaltung der Grundzeit, 
also bei Herstellung von acht Stiick in den acht Arbeitsstunden 8·1,40 
= 1l,20 M., wahrend der Arbeiter, der in den acht Arbeitsstunden nur 
sieben Stiick herstellt, nur 7·1,00 = 7,00 M. verdient. 

Bei dem Zeitlohnpramiensystem wird ebenfalls eine solche 
Grundzeit festgesetzt, und die Arbeiter erhalten einen sicheren Stunden
lohn fiir jede tatsachliche, auf die Arbeit verbrauchte Arbeitsstunde als 
Grundlohn. Fiir jede ersparte Stunde, also fiir den Unterschied zwischen 
der tatsachlich gebrauchten und der Grundzeit, wird dann dem Arbeiter 
eine Pramie in der Hohe eines fixen oder veranderlichen Bruchteils des 
Stundenlohnsatzes zuerkannt. Z. B. als Grundzeit fiir ein Stiick wird 
eine Stunde festgesetzt, der Stundenlohn sei 1,00 M., mithin bei acht
stiindiger Arbeitszeit der Grundlohn 8·1,00 = 8,00 M. Ein fleiBiger 
Arbeiter braucht aber nur 50 Minuten fiir ein Stiick, erspart also an der 
Grundzeit 8 . 10 = 80 Minuten = 11/3 Stunden. Hierfiir wird eine Pra
mie gezahlt, angenomme:p. 2,00 M. fiir eine Stunde, ergibt Pramie fiir 
einen Tag 11/3, 2 = rd. 2,70 M. Der Erfolg dieses Systems hangt also 
von der Bemessung der Grundzeit, die seitens der Unternehmer zuge
standen wird, ebenso wesentlich ab, wie von der absoluten Hohe des 
Grundlohnes und der Pramie. Die Pramienrate kann entweder fixiert 
werden fiir die Stunde Zeitersparnis, oder sie kann veranderlich sein. 
indem sie mit der Zeitersparnis steigt. Die Zufriedenheit der Unter
nehmer mit dieser Lohnform fuBt auf der wesentlichen Verbilligung der 
Produktionskosten infolge des Werklohnes, denn die Verbilligung ent
steht ja nicht allein durch die Lohnersparung, durch die absolute Ver
minderung an Lohnen, sondern zu einem groBen Teil auch durch eine 
Verminderung der auf die Produktionseinheit entfallenden General
unkosten, es wachst eben der Divisor bei Feststellung dieses Quo
tienten. 

Die Gewinnbeteiligung will auch die Unvollkommenheit des 
Werklohnes beseitigen, welche darin besteht, daB der Nutzen der Mehr
leistung beim Werklohn nicht dem Arbeiter, sondern dem Unternehmer 
zugute kommt. Die Gewipnbeteiligung ist keine Lohnform mehr, sie 
hat von dem Problem des Lohnes als des vertragsmaBig vereinbarten 
Arbeitsentgeltes unbedingt getrennt zu bleiben. Denn der Anteil am 
Gewinn ist etwas unter allen Umstanden Zweifelhaftes und bringt das 
Moment des Risikos in die Einkommensverhaltnisse der Arbeiter, das 
dem nackten Arbeitsentgelt des Arbeitslohnvertrages nicht anhaften 
darf. Die Gewinnbeteiligungszusicherung ist rechtlich entweder ein 
schenkungsartiges Zugestandnis des Unternehmers oder, weim ver
tragsmaBig vereinbart, ein Zusatzvertrag zum reinen Arbeitsvertrag. 
Die Gewinnbeteiligung ist eine wirtschaftlich und rechtlich von dem 
Lohnverhaltnis vollig getrennte Beziehung zwischen Unternehmer und 
Arbeiter. 

Das Problem der Gewinnbeteiligung in wirtschaftlicher Hinsicht be
steht darin, daB einerseits der Arbeiter einen prozentualen Anteil an dem 
Erlos der erzeugten Werte erhalt, daB aber andererseits auch eine Er-
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hohung der Leistung sowie eine Verbesserung der Qualitat der Leistung 
eintritt und daB die Arbeitsfreudigkeit gehoben wird. 

Die in den einzelnen Arbeiterklassen zu zahlenden Lohne sind jetzt 
im wesentlichen durch Tarifvertrage, durch Gesamtabkommen zwischen 
den Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer geregeltl). Bei 
allen tariflichen Bindungen bleibt aber immer ein soziales Moment un
beriicksichtigt, das ist einmal, daB ein verheirateter Arbeitnehmer mit 
seinem Arbeitseinkommen einen wesentlich hoheren Ernahrungsbedarf 
zu bestreiten hat als ein unverheirateter, und daB mit zunehmendem 
Alter die Lebensbediirfnisse zunehmen, wahrend die Leistungsfahigkeit 
abnimmt. Erschien schon vor dem Kriege die Forderung des Sozial
lohnes sozial- und bevolkerungspolitisch durchaus geboten, so ist die 
praktische Losung des Problems besonders dringend zu einer Zeit, in der 
durch die Steigerung der Lebenshaltungskosten und der damit ver
bundenen Erhohung der Lohne die Differenz der Lebenshaltungskosten 
zwischen Ledigen und Verheirateten sich immer mehr zuungunsten der 
letzteren vergroBert. Wahrend auf der einen Seite der verheiratete 
kinderreiche Arbeitnehmer kaum in der Lage ist, die dringendsten Be
diirfnisse seiner Familie zu befriedigen, erhalt auf der anderen Seite der 
Unverheiratete einen Lohn, der iiber das Existenzminimum einer Einzel
person hinaus geht und ihn haufig zu unwirtschaftlichen Ausgaben ver
leitet. Ferner konnen beim Werklohn jiingere riistigere Arbeiter einen 
hoheren Verdienst erzielen als altere. Das Verhaltnis der Einnahmen zu 
den notwendigen Ausgaben gestaltet sich daher mit zunehmendem Alter 
immer ungiinstiger. 

Um diesem volkswirtschaftlichen Obelstande abzuhelfen, ist man 
dazu iibergegangen, differenzierte Lohne festzusetzen, indem man 
entweder zu einem fiir aIle Arbeiter gleich hohen Grundlohn Familien
und Kinderbeihilfen gewahrt oder bereits bei Festsetzung des Grund
lohnes eine Staffelung unter Beriicksichtigung des Familienstandes und 
des Alters eintreten laBt. In den Tarifvertragen fiir Angestellte hat die 
Durchstaffelung der Gehalter nach Alter und Familienstand verhaltnis
maBig schnell Eingang gefunden, ebenso wie ja auch bei Beamten diesem 
sozialen Moment durch steigenden Zeitlohn. Rechnung getragen wird. 
Neben einem fiir aIle Angestellten einheitlichen Grundlohn werden an 
die Verheirateten Kinder- und teilweise auch Haushaltungszulagen ge
zahlt. Dagegen ist es bei der tariflichen Festsetzung der Arbeiterlohne 
bisher nur vereinzelt gelungen, eine Beriicksichtigung des sozialen Mo
mentes durchzusetzen. 

Schon rein technisch ist die praktische Losung des Problems bei den 
Arb~itern erheblich schwieriger als bei den Angestellten, weil die Kiin
digungsfrist bei den ersteren erheblich kiirzer ist, im Baugewerbe z. B. 
tagliche Kiindigung die Regel bildet, und infolgedessen die Arbeiter
schaft in den Betrieben viel haufiger wechselt, als es bei den Angestellten 
der Fall ist. Dazu kommt, daB in freigewerkschaftlichen Kreisen jede 
Differenzierung der Arbeiterlohne bisher zum groBten Teil strikte ab-

1) V gl. Abschn. II, 3 d. 
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gelehnt wird. Die Grunde, die gegen die Durchfuhrung des Soziallohnes 
geltend gemacht werden, liegen sowohl auf gewerkschaftspolitischem als 
auch auf wirtschaftlichem Gebiet. 1m Interesse der Solidaritat der 
Arbeitermassen wird von jeher bei den Tarifverhandlungen von den 
GewerkschaftsfUhrern der Grundsatz verlochten: "Gleiche Arbeit, 
gleicher Lohn", und betont, daB der Familienvater keineswegs mehr 
leistet als der in frischester Kraft stehende ledige Arbeiter. DaB es aber 
den Gewerkschaftlern mit der strikten Durchfuhrung des reinen Lei
stungsprinzips keineswegs ernst ist, ergibt sich aus dem Bestreben, die 
LOhne der ungelernten Arbeiter denen der gelernten anzugleichen. Ob
wohl der Facharbeiter zweifellos qualitativ mehr leistet als der unge
lernte, wird in diesem Falle der Grundsatz vertreten, daB es in jetzigen 
Zeitlauften nicht angangig sei, die Entlohnung der Arbeitsleistung an
zupassen, da der ungelernte Arbeiter von seinem Arbeitseinkommen die 
gleich hohen Lebenshaltungskosten bestreiten miisse als der Facharbeiter, 
bei der Bemessung des Hilfsarbeiterlohnes miisse man lediglich den 
Bedarlslohn und nicht den Leistungslohn zugrunde legen. Ausschlag
gebend fiir die Tarifpolitik der Gewerkschaften ist wohl in erster Linie 
die Tatsache, daB die jiingeren, meist radikaleren Elemente gegen jede 
Schmalerung ihres derzeitigen Verdienstes sich auflehnen und die Ar
beiterliihrer an der DurchfUhrung sozialerer tarifpolitischer Ideen hindern. 
Wirtschaftlich wird die ablehnende Haltung gegen die Familienstands
entlohnung damit begriindet, daB die Arbeitgeber eine etwa durch die 
Einfiihrung von Familienzulagen bedingte Mehrbelastung ihrer Be
triebe dadurch zu verhindern suchen wurden, daB sie die verheirateten 
Arbeiter entlassen und ledige wieder einstellen. DaB dieser Einwand 
nicht ganz seiner Berechtigung entbehrt, kann nicht bestritten werden. 
Aber von einer praktisch befriedigenden Losung des Problems muB un
bedingt verlangt werden, daB eine wirtschaftliche Schadigung der 
Familienvater unter allen Umstanden vermieden wird. Das ist das 
Kernproblem, das gelost werden muB. 

Die Initiative zur Gewahrung von Familienzulagen an Arbeiter ist 
zumeist von den Arbeitgeberverbanden ergriffen worden. Praktisch 
durchgefiihrt ist die Familienstandsentlohnung zur Zeit im Bergbau 
und in einzelnen anderen Industriezweigen, und zwar entweder als un
mittelbare Zulagen fUr Haushalt und Kind fiir die Schicht oder unter 
Zuhilfenahme von Ausgleichskassen. Auch im Baugewerbe ist in dem 
Reichstarifvertrag iiber die Lohn- und Arbeitsbedingungen der tech
nischen Angestellten yom 15. Juni 1920 in einer protokollarischen Er
klarung die Priifung der Frage nach einer Differenzierung der Gehalt
satze fur ledige und verheiratete Angestellte vorgesehen, und auf Grund 
derselben ist in den Bezirkstarifvertragen fiir Nordwestdeutschland und 
Oberschlesien eine Abstufung der Gehalter nach dem Familienstand, 
wenn auch ohne Ausgleichsverlahren bereits durchgefiihrt. Einer 
Differenzierung der Bauarbeiterlohne nach dem Familienstand stehen 
aber im Hinblick auf das Ausgleichsverlahren, ohne das eine praktisch 
befriedigende LOsung nicht moglich ist, besondere Schwierigkeiten ent
gegen, weil der weitaus groBte Teil der Bauarbeiterschaft standig von 

Janssen, Bauingenieur. 2. Aufi. 13 
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einem Unternehmer zum anderen, von einer Baustelle zur anderen 
wechselt. Trotz der in der Eigenart des Baugewerbes begriindeten, be
sonders schwierigen Weise des Ausgleichs werden aber Versuche von 
den Orts- oder Bezirksverbanden zu machen sein, welche Art des Aus
gleichverfahrens am einfachsten im Baugewerbe sich durchfiihren 
laBtl). 

Eine Beriicksichtigung des Alters war vor dem Krieg besonders bei 
der PreuJ3ischen Eisenbahnverwaltung durchgefiihrt, und zwar nicht allein 
bei den in Zeitlohn beschMtigten Eisenbahnarbeitern, sondern auch bei 
den in Stiicklohn arbeitenden Werkstattarbeitern. Fiir diese war das 
Stiickpreisverfahren ersetzt worden durch das Stiickzeitverfahren in 
Verbindung mit einer Lohnstaffel. Es wurde grundsatzlich fiir jede im 
Stiickverfahren auszufiihrende Arbeit eine Zeit bestimmt auf Grund von 
Probearbeiten nach der Dauer, die von Arbeitern mittlerer Leistungs
fahigkeit zur ordnungsmaJ3igen Herstellung der Arbeiten gebraucht wurde. 
Diese Stiickzeiten sind also von den zeitlichen und ortlichen Lohnverhalt
nissen vollkommen unabhangig, sie richten sich nur nach den in den ein
zelnen W erkstatten verschiedenen maschinellen und sonstigen Einrichtungen. 
Zur Bemessung des Verdienstes dienen dann die Lohnstaffeln, welche den 
ortlichen Teuerungsverhaltnissen Rechnung tragen und das planmaJ3ige Auf
steigen der Arbeiterschaft im Lohneinkommen bis zu einem bestimmten Be
schMtigungsalter sicherstellen sollen. Die Lohnstaffel besteht aus Stunden
lohnsatzen, welche sich von J ahr zu J ahr erhohen bis zum hochsten Satz, 
der von den gelernten Arbeitern nach 20, von den ungelernten nach 15 Jahren 
erreicht wird. Die Verrechnung des Lohnes erfolgt also in der Weise, dati 
die Stiickzeiten in einem Lohnungszeitraum nach dem Stiickzeitheft zu
sammengezahlt und mit dem Lohnsat.z, der dem Arbeiter nach der Lohn
staffel zusteht, vervielfaltigt werden. In den Stiickzeiten kommt also die 
Leistung des Arbeiters zum Ausdruck, der fleiJ3ige Arbeiter kann in einer 
Arbeitsstunde mehr als eine Stiickstunde leisten, der weniger fleiJ3ige wird 
die Stiickzeit nicht erreichen. Und der iiltere Arbeiter, der nach der Lohn
staffel sich in einer hoheren Stufe befindet, erhalt fiir die Stiickzeit mehr 
Lohn als der jiingere. 

Wenn somit die Regelung des Arbeitslohnvertrages noch heute keine 
befriedigende ist, weder in wirtschaftlicher noch in sozialer Hinsicht, 
und daher Lohnkampfe weiter auf der Tagesordnung stehen werden, so 
ergibt sich von selbst, daB auch der Arbeitslohn als Kalkulationsfaktor 
eine unsichere GroBe bleiben wird. Die Bauarbeiten sind zudem nicht 
allein als Saisonarbeiten von der Jahreszeit und der Witterung ab
hangig, sondern auch die Hohe der Lohnsatze ist an den verschiedenen 
Orten sehr verschieden, ein Umstand, der fUr das Baugewerbe als Wander
gewerbe wohl zu beriicksichtigen ist. In der V"bersicht auf S. 185 sind 
auch die am 1. Juni 1926 geltenden Lohne fUr Arbeiter im Baugewerbe 
angegeben, daraus ergibt sich, daB fUr gelernte Arbeiter (Maurer) die 
hOchsten StundenlOhne in Hamburg 128 Pf. und in Berlin 125 Pf. und 
die niedrigsten in Oberschlesien, 69-80 Pf., und OstpreuBen, 76-96 Pf., 
gezahlt werden, wahrend die StundenlOhne fUr Tiefbauarbeiter am 
hochsten in Bremen, Frankfurt a. M. und Wiesbaden, 95 Pf., und am 
niedrigsten wieder in Oberschlesien, 45-49 Pf., sind. In den landlichen 

I) Vgl. Dt. Tiefb. Ztg. 1921, Nr. 11. Zur Frage der tariflichen Ent
lohnung nach dem Familienstand. - Das Baugewerbe 1921, Nr.5. Del' 
soziale Lohn in der Praxis. 
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Bezirken sind die Lohne im allgemeinen t

niedriger. Die Schwankungen sind bei den 111 

gelernten Arbeitern wesentlich geringer als ...... o§ 
bei den Tiefbauarbeitern, sie betragen bei 
den ersteren hochstens 50 v H, wahrend sie ~ 
bei letzteren bis 120 v H steigen. 

Diese Schwankungen zeigen, von wie 
groBer Bedeutung der Ort der Bauausfuh
rung fUr den Produktionsfaktor Arbeits
kraft und damit fur die Baukosten ist. 
Die Hohe des Lohnsatzes hat auch nicht 
nur einen unmittelbaren EinfluB auf die 
Baukosten, sondern erfordert auch die 
Priifung der Frage, ob die Verwendung 
arbeitsparender Maschinen wirtschaftlich 
ist oder nicht, d. h. ob die Gesamtkosten 
sich niedriger stellen bei einer technisch 
vollkommenen Betriebsart oder bei einer 
minder vollkommenen. Denn es kann der 
Fall eintreten, daB die ArbeitslOhne sich so 
niedrig stellen, daB sich ein Heranschaffen 
und ein Betrieb von Maschinen nicht mehr 
lohnt. 

Die Berechnung der Lohne erfolgt in 
Lohnlisten, fur welche jede Berufsgenos
senschaft besondere Formulare vorgeschrie
ben hat. Die Unterlagen fiir die Lohn
berechnung werden den Berichten der Auf
sichtsbeamten, Formular 3, S. 151 entnom
men und mussen neben dem Arbeitsver
dienst auch die Abzuge fUr die verschiedenen 
Versicherungen und die Lohnsteuer enthal
ten. Das nebenstehende Formular zeigt, wie 
die Lohnberechnung mit Berucksichtigung 
der Abzuge zu erfolgen hat. 

Die Hohe der Beitrage zu den Versiche
rungen sowie die Lohnsteuerabzuge sind auf 
Grund der einzelnen Personal- oder Stamm
karten festzustellen, welche alle notwen
digen Angaben uber den Arbeitnehmer, 
Lohn- oder Gehaltsklasse, Familienverhalt
nmse usw. enthalten mussen. Bei der Be
rechnung sind dann zu unterscheiden die 
Beitragsteile, die auf den Arbeitgeber ent
fallen, und die Beitragsteile, die yom Ar
beitnehmer, dem Versicherten, zu entrichten 
sind. Es ist also yom Lohnbureau bei der 
Lohn- oder Gehaltsberechnung eine beson-
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dere Liste aufzustellen, in die unter Angabe des Namens und der sonstigen 
Erfordernisse die Beitrage zur Sozialversicherung eingetragen werden, ge
trennt nach Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteilen. Der auf denArbeit
geber entfallende Anteil wird als Belastung des Lohnkontos oder des 
Geschaftsunkostenkontos in den Geschaftsbiichern verbucht, der Anteil 
des Arbeitnehmers wird in die Lohn- oder GehaItslisten eingetragen 
und yom Arbeitslohn oder Gehalt abgesetzt, braucht also nicht in den 
Geschaftsbiichern zu erscheinen. 

Die Abrechnung mit den VersicherungsbehOrden erfolgt fiir die An
gestellten- und Invalidenversicherung durch das Markenverfahren1). 

FUr die Beitragsleistung zur Krankenversicherung und Erwerbslosen
fiirsorge bilden die Grundlage die Meldebiicher, die bei der An- und 
Abmeldung der Arbeiter bei den Krankenkassen verwendet werden. 
Unter der Nummer des Meldebuches werden die Arbeiter in ein Ver
rechnungsbuch, Arbeitgeberkonto, eingetragen. Solche Verrechnungs
biicher sind fiir mannliche und weibliche Arbeiter getrennt zu fiihren. 
Die Verrechnungsbiicher gehen an die Krankenkassen, und zwar vier
wochentlich fiir Arbeiter und monatlich fiir Angestellte. Die Kranken
kasse stellt danach ihre Rechnung auf und laBt die Beitrage entweder 
selbst einziehen oder durch irgendein "Oberweisungsverfahren begleichen. 
Die Beitrage fiir die Erwerbslosenfiirsorge sind als Zuschlage zu den 
Krankenversicherungsbeitragen und mit diesen zu entrichten. In vielen 
Fallen besorgen auch die Krankenkassen die Beitragserhebung fiir die 
Invalidenversicherung mit, die Beitrage werden dann ebenfalls in das 
Verrechnungsbuch eingetragen und mit den Krankenkassenbeitragen 
eingezogen. Neuerdings werden von den Krankenkassen, z. B. von der 
Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt Berlin, dem Arbeitgeber keine 
Beitragsrechnungen mehr zugestellt, die Arbeitgeber haben infolgedessen 
die Kassenbeitrage und Erwerbslosenzuschlage selbst zu berechnen und 
mindestens am Ende eines jeden Monats der Kasse unaufgefordert zu 
iiberweisen. 

Die von den einzelnen Krankenkassen satzungsgemaB festzusetzende 
Rohe der Beitrage ist ortlich und zeitlich verschieden, sie betragt zur 
Zeit bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Berlin 6 vR yom Gesamt
verdienst der Beschaftigten. Zu dem Gesamtverdienst gehoren der 
Barlohn und andere Beziige, wie z. B. freie Station, Teilkost, Kleidung, 
freie Wohnung usw. Dazu kommen dann als Erwerbslosenbeitrag 3 vR. 
yom Gesamtverdienst. 

Die Lohnsteuer, der Steuerabzug yom Arbeitslohn, ist ge
regelt durch das Einkommensteuergesetz yom 10. August 1925 in 
der Fassung des Gesetzes iiber die Senkung der Lohnsteuer yom 
19. Dezember 1925, abgeandert durch Gesetz zur Vereinfachung 
der Lohnsteuer yom 26. Februar 1926. Sie betragt 10 vR des 
Arbeitslohnes, wovon seit dem 1. Januar 1926 1200 M. fur das 
Jahr steuerfrei bleiben und auBerdem fiir die Ehefrau und jedes 

1) Vgl. Abschn. II, 2. 
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minderjahrige Kind je 10 v H des noch zu besteuernden Lohnes, min
destens aber 120 M. fUr die Ehefrau 

120 M. fiir das Kind 
240 M. fUr das 2. Kind 
480 M. fUr das 3. Kind 
720 M. fUr das 4. Kind 

und je 960 M. fUr das 5. und folgende Kinder. 

Der steuerfreie Lohnbetrag ergibt sich demnach bei einem Arbeiter 
mit Ehefrau und zwei Kindern bereits zu 1200 + 120 + 120 + 240 
= 1680 M. fiir das Jahr oder 32,30 M. fUr die Woche und bei 48 Arbeits
stunden wochentlich zu 0,67 M. fur die Stunde. Das besagt, daB die 
groBte Zahl der verheirateten Arbeiter lohnsteuerfrei- bleibt, das besagt 
aber auch die Umstandlichkeit, die mit der Lohnsteuerberechnung ver
bunden ist, da die Familienverhaltnisse jedes Arbeiters berucksichtigt 
werden mussen. 

Wahrend nun die Lohnsteuer von den Arbeitnehmern aHein zu tragen 
und der Arbeitgeber nur fiir die rechtzeitige Abfuhrung der Lohnsteuer 
zu sorgen hat, sind die Beitrage fiir die Unfallversicherung yom Arbeit
geber allein zu tragen. Und die Belastungen des Lohnkontos durch die 
yom Arbeitgeber zu tragenden Beitrage fUr die Sozialversicherung er
geben sich bei Tiefbauarbeiten unter Zugrundelegung der Kranken
kassenbeitrage der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Berlin!) wie folgt: 

1. Krankenversicherung l/S von 6 vH ....... = 2,00 vH 
2. Invalidenversicherung l/z von 4 vH ...... = 2,00 vH 
3. Unfallversicherung bei einer mit,tleren Gefahrziffer 

von 15 und einer Beitragsziffer von 1,5 . . . . = 2,25 vH 
4. Erwerbslosenfiirsorge 1/2 von 3 vH . . . . . . . = 1,50 vH 

7,75 vH 
Dazu kommt zur Zeit noch die yom Unternehmer zu 
zahlende Lohnsummensteuer von den gezahlten 
Lohnen und Gehaltern . . . . . . . . . . . . = 1,00 vH 
so daJ3 die Lohne im ganzen belastet werden mit. 8,75 v H 

FUr die Lohnzahlungen schreibt die Novelle zur Reichsgewerbe
ordnung yom 27. Dezember 1911 vor, daB den Arbeitern bei der regel
maBigen Lohnzahlung ein schriftlicher Beleg uber den Betrag des ver
dienten Lohnes und der einzelnen Arten der vorgenommenen Abzuge 
auszuhandigen ist. Durch diese Vorschrift sind die fruher nur auf minder
jahrige Arbeiter angewendeten Vorschriften verallgemeinert und auf aile 
Arbeiter ausgedehnt worden. Um dieser Vorschrift zu genugen, haben 
sichLohnbeutel mit Aufschrift (S. 198) als am zweckmaBigstenerwiesen. 

Werden die Lohnbeutel dann mit einem Doppelblatt fur die Auf
schrift zum Durchschreiben versehen, so hat man den Vorteil, daB die 
Lohnabrechnungen der einzelnen Personen ohne weitere Schreibarbeit 
und gleichlautend gesammelt werden konnen2). 

1) Die Beitragssatze der Krankenkassen liegen in den verschiedenen 
Orten zur Zeit etwa zwischen 5 und 9 v H des tatsachlich verdienten Arbeits
entgeltes. 

2) Solche Lohnbeutel mit Doppelblatt zum Durchschreiben sind der 
Druckerei Honemann, Halle (Saale), patentiert. 
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Finna .................................................................................... . 

Lohnabrechnung fiir die Zeit vom .................. bis .................. . 

fiir ......... _....................................................... Nr ............... . 

Arbeitstage (Schichten) je ..... 

Lohnstunden je ..... 

" 
je ..... 

Uberstunden je ..... 

I 
Summa flY(, 

Abziige: 
I 

Krankenkassen-Beitrag I 

Invalidenvers.-Beitrag 

ErwerbslosenfUrs.-Beitrag 

Bruttolohn ........... 

Lohnsteuer steuerfrei ...... 
..... v H von flY(, ........... 

+ Auslagen fUr 
bleibt flY(,'1 

--,---~----~-" .. -----~------~~----

Einliegend flY(,. I 

Die Auszahlung darf nach § 115a RGew.-O. nicht in Gast- und 
SchankwirtschaIten oder in Verkaufsstellen erfolgen, es sei denn, daB 
dieunteren VerwaltungsbehOrden hierzu in Fallen dringenden Bediirf
nisses die Genehmigung erteilen. Verboten ist auch, den Lohn eines Ar
beiters an einen anderen auszuzahlen, auch wenn der Arbeiter dem 
anderen seinen Lohn abgetreten hat, denn nach dem Lohnbeschlag
nahmegesetz sind derartige Verfiigungen des Arbeiters liber seinen 
Lohn rechtlich ungiiltig und vom Arbeitgeber deshalb zur Vermeidung 
von Doppelzahlungen nicht zu beachten. Lohneinbehaltungen zur 
Deckung etwaiger Gegenforderungen des Arbeitgebers dlirfen zwar er
IoIgen, aber zur Gliltigkeit der Einbehaltung ist immer das Einverstand
nis des Arbeiters am Zahltage selbst erforderlich, denn er darI nur liber 
seinen Ialligen, nie liber seinen klinftigen Lohn verfligen. 
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Die Rechtsfrage der Lohn- und Gehaltspfandung ist nicht nur fUr den 
Arbeitnehmer, sondern auch fUr den Arbeitgeber wichtig, sei es, daB er 
selbst gegen einen Lohnempfanger klagbare Anspriiche geltend zu machen 
hat, sei es, daJ3 der Lohn eines bei ihm in Arbeit stehenden Lohn
empfangers von dritter Seite gepfandet wird. Den Arbeitgeber trifft in 
letzterem Falle die Verpflichtung, selbst genau zu priifen, ob und inwieweit 
er solcher Pfandung Folge zu leisten hat, widrigenfalls er sich bei falscher 
Berechnung der an den schuldnerischen Lohnempfanger und den pfandenden 
Glaubiger zu zahlenden Betrage nachtraglichen RegreBanspriichen ent
weder des Lohnempfangers oder des Glaubigers auszusetzen Gefahr lauft. 

Das Recht der Lohn- und Gehaltspfandung geht bis auf das sogenannte 
Lohnbeschlagnahmegesetz zuriick, das am 21. Juni 1869 erlassen und seit· 
dem durch zahlreiche Novellen geandert wurde, zuletzt durch die 5. Ver· 
ordnung iiber die Lohn- und Gehaltspfandung vom 7. Januar 1925. 

Die fUr die praktische Handhabung des geltenden Rechtes der Lohn
und Gehaltspfandung bedeutsamen Bestimmungen sind kurz folgende: 

1. Unpfandbar ist fUr alle Arbeitnehmer ein Lohn bis zu 30 M. fUr die 
Woche. 

2. Soweit der Wochenlohn den Betrag von 30 M. iiberschreitet, bleibt 
ein Drittel des Mehrbetrages ebenfalls unpfandbar. 

3. Hat der schuldnerische Lohnempfanger unterhaltungsberechtigte Per
sonen (z. B. Ehegatten, friihere Ehegatten, Verwandte, uneheliche Kinder) 
zu versorgen, so erhoht sich fUr jede unterhaltungsberechtigte Person der 
unpfandbare Teil des Mehrbetrages um ein Sechstel, hochstens aber auf 
zwei ~~ittel des Mehrbetrages. 

4. Ubersteigt der \Vochenlohn 100 M., so ist von dem die Summe von 
30 M. iibersteigenden Betrage stets nur ein Drittel unpfandbar, es fallen 
dann die Vergiinstigungen wie zu Ziffer 3 weg. 

5. Die Unpfandbarkeit des Lohnes odes Gehaltes ist aufgehoben, sobald 
die Pfandung zur Beitreibung der den Ehegatten oder Verwandten kraft 
Gesetzes zu entrichtenden Unterhaltungsbeitrage erfolgt. 

6. Die Unpfandbarkeit des Lohnes ist weiterhin aufgehoben, sobald die 
Pfandung zur Beitreibung von Steuern, stadtischen und staatlichen Ab
gaben, wie solche von Kreis-, Kirchen-, Schul- und Gemeindeverbanden er
folgt, wenn dieselben nicht langer als drei Monate fMlig sind. 

7. Es ist beachtenswert, daB die Unpfandbarkeit erlischt, wenn der 
Arbeitnehmer seinen Lohn oder Gehalt nicht am Tage seiner Falligkeit abhebt. 

8. Erfolgen Veranderungen in der Zahl der unterhaltungspflichtigen Per
sonen des Lohnempfangers (Todesfall, Geburt, Heirat usw.), so tritt die Er
weiterung bzw. Beschrankung der Pfandbarkeit von dem Zeitpunkt an ein, 
an dem die nachste Lohnzahlung fallig wird. 

9. Ungeklart ist die Frage, ob Steuern und soziale Beitrage, also solche 
zu Angestellten-, Kranken- und Invalidenversicherungen, bei der Errech
nung des pfandbaren Teiles abzuziehen sind. In dem alten Lohnbeschlag
nahmegesetz findet die Abzugsfahigkeit keine Stiitze. Es liegt jedoch eine 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Berlin vor, nach welcher der dem Glau
biger auszuzahlende Teil des Lohnes um die Abziige fUr Steuern und Ver
sicherungsbeitrage zu kiirzen ist, damit der unpfandbare Teil dem Arbeit
nehmer in voller Hohe verbleibt. 

Von groBer Wichtigkeit fur aHe Baubetriebe ist die Kontrolle des 
Lohnzahlungs- und Kassenverkehrs, sei es, daB sie in die kaufmannische 
Organisation eingebaut ist, sei es, daB sie durch besonders dazu bestellte 
KontroHorgane ausgeubt wird. Die Hauptpunkte, auf welche sich die 
KontroHe des Lohnzahlungsverkehrs erstrecken muB, sind: Trennung der 
Fiihrung der Lohnlisten von der Kassenverwaltung, Kontrolle der rich
tigen Obernahme der Stunden aus den Polier- oder Schachtmeister
buchern, richtige Ausrechnung der Lohne und der Abzuge sowie "Ober-
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einstimmung der Auszahlungen der Kasse mit den LohnIisten. Die 
HiIligen Lohngelder miissen rechtzeitig in der richtigen Stiicklung 
vorhanden sein, nach dem Eintiiten sind die Kassenausgaben auf ihre 
1Jbereinstimmung mit der Nettospalte der Lohnlisten zu priifen, und 
zwar am gleichen Tage, da spater etwaige Differenzen nicht mehr oder 
nur unter groBem Zeitaufwand aufgeklart werden konnen. 

FUr GroBbetriebe kommen Bureaumaschinen in Betracht, welche die 
Funktion der Schreib- und Rechenmaschine in der Weise verbinden, 
daB auf ihnen die Lohnlisten geschrieben werden und ein groBer Teil 
der rechnerischen Arbeiten durch Hebelvorrichtungen selbsttatig aus
geloot wird. Ein Durchschlag der Lohnliste kann nachher in Streifen 
geschnitten werden, welche die Abrechnung fUr die einzelnen Arbeiter 
enthalten, so daB auch das zeitraubende Ausschreiben der Lohntiiten 
gespart wird. 

Bei jedem Arbeitsvertrag, ob ZeitlOhnung, Werklohnung oder Zeit
pramienlOhnung, handelt es sich in der Hauptsache um ein Vermieten 
der Arbeitskraft, aber neben der Kraft wirken noch Geschicklichkeit, 
Intelligenz und Wille des Arbeiters mit und von diesen drei Faktoren 
beeinflullt der Wille allein die Entgeltbemessungsmethode bei Werk
und Zeitpramienlohnung. Wenn man daher die Notwendigkeit ein
raumt, dall die Lohnbemessungsmethode auch dem Zwecke dienen solI, 
eine bessere Ausnutzung des Produktionsfaktors Arbeitskraft unter 
entsprechender Gewahr des gesundheitlichen Schutzes zu erzielen, 
dann mull auch alles Streben darauf gerichtet werden, der Werklohnung 
weitere Verbreitung zu verschaffen, denn sie ist geeignet, zu jenem Ziel 
zu fiihren, sie entspricht dem Bestreben, die Produktivitat auch durch 
Steigerung der Leistungen der menschlichen Arbeitskraft zu erhohen, 
und sie bietet dem Arbeiter die Moglichkeit, in der Zeiteinheit einen 
hoheren Verdienst zu erlangen. 

Die Werklohnberechnung bei Bauarbeiten erfolgt gewohnlich ·nach 
Malleinheiten des Bauteiles, z. B. x M. fiir 1 m 3 oder 1 m2• Diese 
Einheitsberechnung ermoglicht zwar eine genaue Werklohnberechnung, 
aber da die vorzunehmenden Arbeiten nicht immer gleichmaBig sind und 
auch die Schwierigkeiten wechseln, so empfiehlt sich mehr die Elementen
berechnung, die Zerlegung jeder Akkordarbeit in ihre Grundteile und 
die Festsetzung eines Werklohnes fUr jedes Arbeitsgrundteil. Die Be
rechnung der Arbeitsgrundteile ist einfach, genau und zuverlassig und 
die Reihenfolge der Teilleistungen im gesamten Arbeitsvorgang ist bei 
dieser Berechnungsmethode auf den Werklohn ohne Einflull, wahrend 
bei der Einheitsberechnung infolge mitunter durch Arbeitsteilung, un
vorhergesehene Hindernisse und ahnllches notwendig werdenden Ande
rungen der Arbeiter in seinem Lohn geschadigt werden kann. Die ein
zelnen Teilleistungen stehen zur Gesamtarbeit in einem bestimmten 
Verhaltnis, das sich prozentual berechnen lallt. So erfordert beispiels
weise bei Herstellung von Bruchsteinmauerwerk das Heranschaffen und 
Reinigen der Bruchsteine etwa 17 vH, die Mortelbereitung mit Hand 
13 vH und die Maurerarbeit 70 vH des Gesamtlohnes fiir 1 mS fertiges 
Mauerwerk. Tritt eine Anderung des Arbeitsverfahrens ein, wird fiir 
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die Mortelbereitung eine Maschinenmischung statt Handmischung ein
gefiihrt, so fant der zweite Akkordsatz fort, und die Arbeiter haben nur 
noch auf den ersten und dritten Akkordsatz Anspruch. Auch die Werk
lohnberechnung fur Nebenleistungen, fur die Hilfsarbeiter, nach MaB
gabe der Leistungen des Hauptarbeiters, bietet manchmal Schwierig
keiten, wenn auch Nebenleistungen und Hauptleistungen stets in Be
ziehung stehen. Denn je mehr der Hauptarbeiter leistet, desto mehr 
wachsen die notwendigen Nebenleistungen, der Gehilfenakkord wird 
sich also nach den Leistungen des Hauptarbeiters richten mussen. Die 
Einheitsberechnung gewahrt daher wohl dem Gehilfen einen Ertrag 
an der Gesamtarbeit, andererseits macht sie ihn aber von der Leistung 
des Hauptarbeiters abhangig, auf die ihm kein EinfluB zusteht. Will 
man daher die Hilfsdienste nicht in Zeitlohn bezahlen, so empfiehlt sich 
wieder die Elementenberechnung. 

Fiir Bauarbeiten kommt Stucklohn im allgemeinen nicht in Betracht, 
sondern nur gemeinschaftliche Akkorde. Diese konnen in zwei Haupt
gruppen unterschieden werden: Akkordmeistersystem und Gruppen
akkord. 

Bei dem Akkordmeistersystem ubernimmt ein Vorarbeiter 
oder Kolonnenfiihrer, der Akkordmeister, die Ausfuhrung einer Arbeit 
in Akkord, die er mit Hilfe einer Anzahl von Arbeitern durchfuhrt. 
Die beteiligten Arbeiter erhalten entweder einen Zeitlohn, manchmal 
auch erhohten Akkordstundenlohn, sind somit am Ertragnis der Arbeit 
nicht beteiligt, und der Unterschied zwischen Akkordbetrag und be
zahlten StundenlOhnen fallt dem Kolonnenfiihrer zu; oder die Arbeiter 
sind ebenfalls zu gleichen TeHen oder mit Abstufungen am Akkord be
teiligt. In letzterem FaIle erhalten die Arbeiter gewohnlich wahrend der 
Arbeit einen bestimmten Stundenlohn, wahrend der AkkorduberschuB 
nach Beendigung derArbeit verteilt wird. Sind aIle Arbeiter am Akkord 
beteiligt, so erfolgt die Verteilung entweder nur nach der Zahl der Ar
beitsstunden oder im Verhaltnis zum Stundenlohn und der verbrauchten 
Zeit. Dem Kolonnenfuhrer wird gewohnlich ein bestimmter Prozentsatz 
vom Akkord vorweg gewahrt. Auf ane FaIle tut aber der bauleitende 
Beamte gut, den Verteilungsmodus schriftlich festzulegen und allen 
Beteiligten bekanntzugeben, wenn er Streitigkeiten in den Kolonnen 
vermeiden will. 

FUr die Gruppenakkorde oder das Kolonnensystem ist kenn
zeichnend, daB die Arbeit durch Arbeitergruppen ohne Leitung eines 
Meisters ausgefiihrt wird, wie es namentlich bei Erdarbeiten der Fall 
ist. Dieses System ist nur dort anwendbar, wo eine rein mechanische 
Arbeit ohne besondere intelligentere Leitung zu verrichten ist. Die 
Tatigkeit aller Arbeiter ist auf das gleiche Arbeitsergebnis gerichtet. 
Die Arbeit selbst wird entweder von jedem Arbeiter selbstandig, ge
trennt von den anderen, wie bei Erdarbeiten mit Handkarren, oder 
von den an der Arbeit beteiligten gemeinsam, wie bei Erdarbeiten mit 
Kippwagen, oder schlieBlich derart durchgefuhrt, daB die Arbeiter 
gewissermaBen Hand in Hand arbeiten, wie bei Nietkolonnen. Die Ver
teilung des Akkordes erfolgt entweder gleichmaBig nach der Arbeitszeit, 
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oder wenn die Arbeit des einen anstrengender, jene des anderen dagegen 
verantwortlicher ist, wie bei den Nietkolonnen, durch Vereinbarung der 
Gruppenmitglieder untereinander. 

c) Betriebsmittel. 
Nach der Wirtschaftslehre sind die eigentlichen Produktionsfaktoren 

nur die Naturstoffe und die menschliche Tatigkeit, Maschinen und andere 
mechanische Hilfsmittel der Produktion sind nicht selbstandige Produk
tionsfaktoren, sondern sie erh6hen nur die Produktivitat der mensch
lichen Arbeit. Wenn sich z. B. bei einer Erdarbeit die Kosten fur das 
Losen und Laden des Bodens mit einem Trockenbagger auf 0,20 M./m3 

gestellt haben und die Kosten fur die gleiche Arbeitsleistung durch 
Arbeiter 0,60 M.I mS betragen willden, so haben wir mit einem Trocken
bagger eine Erhohung der Produktivitat in Geld ausgedriickt um 
0,60-0,20 = 0,40 M./cbm oder rund 67 vH erzielt. 

Entsprechend diesem wirtschaftlichen Grundsatz sind also auch 
die Bauausfuhrungen zu zerlegen in die eigentlichen Bauarbeiten oder 
Baubetriebe als unmittelbare Produktionsfaktoren und in die Hilfs
arbeiten oder Hilfsbetriebe als Mittelglieder im Produktionsverfahren. 
Die Baubetriebe umfassen sinngemaB die Baustoffe und ihre Verarbei
tung und die Hilfsbetriebe alle zur Beforderung der Baustoffe, zur Form
gebung des Bauwerks usw. dienenden Betriebe sowie weiter auch die 
mechanischen Hilfsmittel als Ersatz der menschlichen Arbeitskraft. Da 
nun der Wert dieser mittelbaren Produktionsfaktoren in dem End
produkt, dem Bauwerk, wieder zur Erscheinung kommt, so ist es von 
groBer Wichtigkeit, ihre Ergiebigkeit und ihren EinfluB a'Uf die Pro
duktionskosten so genau wie m6glich zu erkennen. Dadurch wird 
nicht nur die Vergleichsmoglichkeit erh6ht, sondern auch erst die 
Moglichkeit geboten, den Nutzen der mechanischen Hilfsmittel fur 
die ErhOhung der Produktivitat kennenzulernen. Die Hilfsbetriebe 
mussen also besonders verrechnet werden, ihre Verrechnung erfolgt 
in den Konten der Betriebsmittel, wobei jeder Hilfsbetrieb als selb
standig angesehen wird und sein besonderes Unterkonto erhalt. Diese 
samtlichen Konten werden dann im Betriebskonto mit den Bau
betrieben vereinigt. 

Die Betriebsmittelkontenumfassen alle mechanischen Hilfsmittel, 
Kraft- und Arbeitsmaschinen, und ihre Betriebskosten sowie die Werk
zeuge und Arbeitsgerate. Unter Betriebskosten einer Kraft- oder Ar
beitsmaschine ist zu verstehen die Summe aller unmittelbaren und 
mittelbaren Aufwendungen, welche zur Erzeugung der mechanischen 
Nutzleistung zu machen sind. Die Betriebskosten k6nnen auf das Be
triebsjahr, auf die gauze Bauzeit oder auf die Leistungseinheit und 
Stunde bezogen werden. Um die Selbstkosten der Leistungseinheit fUr 
die Betriebsstunde bestimmen zu k6nnen, mussen zunachst die Gesamt
kosten fiir das Betriebsjahr oder die Bauzeit, die mittlere Belastung der 
Maschinen und die gesamte Betriebsstundenzahl berechnet werden. 
Die Leistungseinheit ist fiir alle Maschinen die Stunde und die effektive, 
nicht die indizierte Pferdekraft. 
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Die Betrie bskosten einer Maschinenanlage setzen sich zusammen 
aus den Anlagekosten und den Betriebskosten im engeren Sinne, sie sind 
entweder direkte Ausgaben, wie Kosten der Kraft, Bedienung, Instand
haltung und Ausbesserung der Anlage, oder indirekte Kosten, wie 
Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals. Zu den Anlage
kosten gehoren die Anschaffungspreise fUr die Maschinen oder bei vor
handenen Maschinen die Inventarwerte, die Kosten ftir das Heran
schaffen und fUr die betriebsfertige Montage, also auch die Kosten ftir 
die Nebenanlagen, wie Pumpen, Rohrleitungen, Wasserbehalter, Wasser
wagen, Schuppen usw. Die Kraftkosten bestehen aus den Ausgaben 
ftir Brennmaterial und Wasser. Eine Verwertung des Abdampfes bei 
Dampfmaschinen ist auf den Baustellen in der Regel nicht moglich, 
sonst ist das Konto um den Heizwert der Abdampfe zu entlasten. Der 
Kohlenverbrauch einer Dampfmaschine wird ermittelt, indem man den 
Dampfverbrauch ftir die effektive PS-Stunde normaler Belastung multi
pliziert mit der Maschinenleistung und das Produkt durch das Ver
dampfungsvermogen des Brennmaterials teilt. Z. B. eine 100 PS zwei
fache Expansionsmaschine verbraucht bei Uberhitzung des Dampfes 
etwa 6 kg Dampf fUr die effektive PS·Stunde, 1 kg Kohle verdampft 
im Mittel 7,5 kg Wasser, d. h. erzeugt 7,5 kg Dampf, der Kohlenver-

brauch betragt somit ~ ~~ . 6 = 80 kg pro Stunde. 

Der Heizwert des Brennmaterials wird beurteilt nach der Anzahl 
von Warmeeinheiten, die 1 kg Brennstoff bei vollkommener Verbren
nung entwickelt. Kennt man den Heizwert des Brennmaterials, so lassen 
sich daraus die Brennstoffkosten fur die Dampferzeugung berechnen. 
Z. B. 1 kg Steinkohle entwickelt 7500 WE, welche bei einem Steinkohlen
preise von 2,50 M. fUr 100 kg 2,5 Pf. kosten. Hiervon werden bei 60 v H 
Wirkungsgrad des Kessels 7500·0,6 = 4500 WE ausgenutzt. Zur Ver
dampfung von 1 kg Wasser sind 650 WE erforderlich, mithin kostet 

650·2,5 
I kg Dampf 4500 = 0,35 Pf. 

Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Brennstoffkosten ist 
aber nicht allein die Frage nach dem Warmeverbrauch auf einen Brenn
stoff bezogen maBgebend, sondern es ist gleichzeitig der Preis ftir die 
Warmeeinheit mit zu berucksichtigen. Es ist nicht der kalorisch warmste 
Brennstoff der billigste, sondern jener, der ftir die PS-Stunde die gering
sten Kosten verursacht, und die Kosten ftir die PS-Stunde sind unsere 
Betriebseinheit. (Naheres S. 213 u. f.) 

Ftir Anheizen und Betriebspausen ist der so ermittelte Brennstoff
verbrauch bei Baumaschinen noch um 15-20 vH zu erh6hen. Um un
ntitzen Brennstoffverbrauch zu verhtiten, empfehlen sich die Heizer
pramien. Besondere theoretische Berechnungen tiber die Ausnutzung 
der Warme im Kessel und uber Dampfverbrauch erubrigen sich bei 
Berechnung der Betriebskosten fUr Baumaschinen, da diese niemals 
so geregelt und gleichmaBig beansprucht werden wie ortsfeste Maschinen. 

Die Kosten des Wasserverbrauchs ergeben sich entweder aus den 
LOhnen fur Pumpen und Heranschaffen des Wassers oder aus dem 
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durch Wassermesser gemessenen Verbrauch aus einer Wasserleitung. 
Bei der elektrischen Kraft wird der Kostenpreis auf die Kilowatt
stunde berechnet. Die Kosten fUr 1 PS = 736 Watt werden also ge
funden durch Division der Kosten fiir die verbrauchten Kilowattstunden 
mit der Anzahl der Pferdestarken und der Betriebsstunden. 

Bei Motoren fUr fliissige Brennstoffe stellt sich der Brennstoff
verbrauch fiir 1 PS und Stunde bei Benzinbetrieb auf 0,35 kg, bei 
Benzolbetrieb auf 0,30 kg, bei Spiritusbetrieb auf 0,40 kg, bei Petroleum
betrieb auf 0,40 kg. Bei Dieselmotoren betragt der Verbrauch 0,20 kg 
bei einem Minimalheizwert von 10000 WE fur 1 kg. Zu dem Brenn
stoffverbrauch kommen noch die Kosten fiir das Reinigungs- und Kiihl
wasser. 

Die Kosten fUr Bedienung bestehen in den Lohnen ffir Maschi
nisten und Heizer sowie in den Ausgaben fUr Schmier- und Putzmittel, 
Soda zur Wasserreinigung, Dichtungs- und Verpackungsmaterial. Der 
Verbrauch fur diese Bedienungsmaterialien wird zweckmaBig ebenso wie 
der Brennstoffverbrauch durch Aussetzung von Pramien fiir den Warter 
herabgedruckt. Die Lohne sind am groBten bei Dampfmaschinen, am 
geringsten bei elektrischen Maschinen. 

Die Kosten fur Instandhaltung und Ausbesserungen setzen 
sich zusammen aus Lohnen und Ausgaben fUr Material. AIle Aus
besserungen werden auf groBeren Baustellen in der Regel in eigener 
Werkstatte ausgefiihrt, mit den Kosten dieser Werkstatte ist also das 
betreffende Maschinenkonto anteilmaBig zu belasten. Der Wert etwa 
beschaffter, aber noch nicht eingebauter Ersatzteile und Reservestiicke 
ist den Anlagekosten zuzurechnen. 

Ais besondere Kosten, die noch den Betriebskosten hinzugerechnet 
werden miissen, sind noch zu erwahnen: die Versicherungskosten und 
die Gebuhren ffir Kesselrevisionen. 

AIle Dampfkessel unterliegen im Deutschen Reiche nach §§ 24, 25 
RGew.-O., Gesetz vom 21. Juni 1869 und 1. Januar 1873, der Ge
nehmigungspflicht. Die allgemeinen polizeilichen Bestimmungen iiber 
die Anlegung von Dampfkesseln sind enthalten im EriaB des Reichs
kanzlers vom 5. August 1890. Hiernach miissen bei beweglichen Dampf
kesseln, die fiir unsere Baubetriebe allein in Frage kommen, eine Ge
nehmigungsurkunde und ein Revisionsbuch sich befinden, welche vor 
der Inbetriebnahme des Kessels auf einer Baustelle der OrtspolizeibehOrde 
einzureichen sind. 

Die Genehmigung und Untersuchung der Dampfkessel ist geregelt 
durch das Gesetz vom 3. Mai 1872 betr. den Betrieb der Dampfkessel 
und in PreuBen besonders durch den ErlaB des Ministers ffir Handel 
und Gewerbe vom 9. Marz 1900. Die Prufung und fortlaufende Unter
suchung der Dampfkessel erfolgt entweder durch die zustandigen staat
lichen Beamten oder durch die staatlicherseits zugelassenen Ingenieure 
der preuBischen oder in PreuBen anerkannten Dampfkessel-tJber
wachungsvereine im staatlichen Auftrage. Diesen lJberwachungsvereinen 
ist also die jedesmalige Veranderung des Aufenthalts- oder Betriebs
ortes eines Kessels anzuzeigen. 
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Jeder bewegliche Dampfkessel ist mindestens alljahrlich einer 
auBeren Revision und aIle 3 Jahre einer inneren Revision oder Wasser
druckprobe zu unterwerfen. Die Wasserdruckprobe erfolgt bei Kesseln, 
welche ffir eine Dampfspannung von nicht mehr ala 10 Atm "Oberdruck 
bestimmt sind, mit dem anderthalbfachen Betrage des genehmigten 
"Oberdrucks, bei allen ubrigen Kesseln, mit einem Druck, welcher den 
genehmigten "Oberdruck urn 5 Atm ubersteigt. 

Fur die Ausfiihrung der vorgeschriebenen, regelmaBig wiederkehren
den Untersuchungen werden von den Kesselbesitzern im Laufe des 
Etatsjahres, d. i. der Zeitraum zwischen dem 1. April und 31. Marz, 
Jahresgebuhren ffir jeden beweglichen Kessel erhoben. 

Verfehlungen gegen diese gesetzlichen und polizeilichen V orschriften 
werden mit Geld- oder Haftstrafe geahndet. 

Die indirekten Betrie bskosten sind schlieBlich die Abschrei
bungen und die Verzinsung des Anlagekapitala. Bei der Verzinsung ist 
der gesamte Anschaffungswert der Anlage zu berncksichtigen. 

Die Abschreibungsfrage wird in der Buchhaltung der meisten tech
nischen Unternehmungen sehr oberflachlich behandelt, es sind gewisser
maBen handelsublich die Abschreibungsquoten von 10 vH auf Ma
schinen, 15 vH auf Werkzeuge. Diese Quoten sind aber in der Regel viel 
zu niedrig. Ferner wird in der Buchfuhrung der Einfachheit wegen ofters. 
vom restlichen Buchwert und nicht vom Neuanschaffungswert ab
geschrieben. Diese Abschreibungssatze zeitigen dann zu hohe Buch
werte und erschweren dadurch die Ausstattung eines Betriebes mit den 
neuesten, wirtschaftlichst arbeitenden Maschinen und Einrichtungen. 
Es werden dann bei Neuanschaffungen stets groBe Abschreibungen auf 
einmal notwendig, da die zu ersetzenden Maschinen noch mit sehr hohen 
Betragen zu Buche stehen. Infolge der zu kleinen Abschreibungen sind 
manche Bauunternehmungen Sklaven ihres groBen Maschinen- und 
Geriiteparkes, sie mussen unter allen Umstanden fur Arbeit sorgen, 
damit ihr mit hohem Werte zu Buche stehender Geriitepark sich wenig
stens verzinst, wenn auch die Arbeit selbst keinen Gewinn bringt. 

Die Abschreibungsfrage ist bei Gesellschaftsunternehmungen leider 
meist eine Bilanzfrage geworden, und es wird in guten Jahren, wo viel 
verdient wird, nur darauf gesehen, moglichst hohe Dividenden auszu
schutten, nicht aber darauf geachtet, moglichst kriiftig abzuschreiben 
und sich stille Reserven dadurch zu schaffen, daB man Arbeitsmaschinen, 
Gerate und Hilfsmaterialien bis auf I M. in der Bilanz heruntersetzt. 

Der Ingenieur muB sich dem Kaufmann gegenuber das Recht ver
schaffen, die Abschreibungen nach dem Stand und der Erneuerungs
bediirftigkeit der Maschinen zu bestimmen. WeiB er, daB z. B. bei den 
raschen Fortschritten unseres Maschinenbaues und der Anderung der 
Bauweisen manche Maschine zwar noch arbeitsfahig ist, daB aber schon 
verbesserte, wirtschaftlicher arbeitende und der neuen Bauweise all
gepaBte Maschinen auf den Markt gebracht sind, so muB er sich durch 
kriiftige Abschreibungen die Moglichkeit verschaffen, die alten Ma
schinen durch neue zu ersetzen. Die Summe der Abschreibungen wird 
bei dieser Bemessung zwar in keinem Verhiiltnis zum Buchsaldo des 
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Maschinenkontos stehen, aber es werden Abschreibungen festgelegt, die 
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechen, und es werden Neu
anschaffungen ermoglicht, ohne die alten wertlosen Maschinen in den 
Biichern noch weiter mitschleppen zu miissen. 

Bei den Werkzeugen und anderen Geraten muB durch Inventar
aufnahme festgestellt werden, welcher Betrag abzuschreiben ist. Nach 
vorsichtigster Bewertung der Bestande ergibt sich aus dem Unterschied 
zwischen Buchsaldo des Geratekontos und Aufnahme laut Inventur 
die Rohe der vorzunehmenden Abschreibungen. Wenn so vorgegangen 
wird, dann wird del' Wertansatz in del' Bilanz den Vorschriften des 
RGB. entsprechen, was heute nicht in allen Bilanzen der Unter
nehmungen del' Fall ist. Bei den meisten Unternehmungen werden 
namlich die Inventaraufnahmen wohl von dem Techniker, abel' 
die Abschreibungen werden von dem Kaufmann gemacht, und 
dadurch kommt es, daB die Buchwerte des Maschinen- und Gerate
kontos mit den tatsachlichen Werten der Maschinen und Gerate dann so 
wenig ubereinstimmen, daB bei technisch notwendigen Neuanschaf
fungen del' Buchhalter immer auf den Buchwert del' alten Maschinen hin
weist und dadurch sehr oft die Anschaffung wirtschaftlicher arbeitenden 
Maschinen verhindert. Konkurrenzfahig ist abel' heute immer nur ein 
Unternehmer, dem die besten, wirtschaftlichst arbeitenden Maschinen 
zur Verfugung stehen. Bei allen Abschlussen sowohl wie auch bei allen 
Preisberechnungen spielt die Abschreibungsfrage eine wesentliche Rolle, 
jahrelanges Festhalten an gewissen, einmal unter bestimmten Voraus
setzungen ermittelten Erfahrungszahlen ist ein in der Kalkulation aIler 
Industriezweige anzutreffender Fehler, auf den nicht oft genug hin
gewiesen werden kann. 

Die Abschreibung bei allen Baugeraten kann ganz allgemein als Be
wertung derVerluste durch Brauchbarkeitsminderung bezeichnet 
werden, und diese berechnet sich im allgemeinen aus dem Unterschiede 
zwischen Anschaffungs- odeI' Neuwert und dem Erlos durch Verkauf als 
Altmaterial unter Berucksichtigung der Verwendungs- odeI' Lebensdauer. 

Bei allen Baumaschinen und Baugeraten ist ein Altmaterialwert 
kaum vorhanden und bleibt daher am besten auBer Ansatz. Die Lebens
dauer del' Baumaschinen ist wegen del' ungiinstigen Betriebsverhalt
nisse auf Baustellen eine weit kurzere als bei standigen Anlagen, die 
Moglichkeit der Wiederverwendung ist eine unsichere und die Be
nutzungsdauer macht in der Regel nur einen Bruchteil der ganzen Bauzeit 
aus. Alle diese Umstande miissen bei den Abschreibungen und damit 
bei den Kostenberechnungen beriicksichtigt werden. Wenn es z. B. 
iiblich ist, die Lebensdauer der Kraftwagen nur auf 4 Jahre anzunehmen 
und im ersten Jahre die Abschreibung fUr Personenkraftwagen auf 
30-331/ 3 vR und fUr Lastkraftwagen auf 25-30 vR des Anschaffungs
wertes zu bemessen und den Rest auf das 2.-4. Jahr gleichmaBig zu 
verteilen, so ist eine Abschreibung in ahnlicher Art und Rohe auch fUr 
aIle Baumaschinen zu empfehlen. Die Wertverminderung ist auch bei 
Baumaschinen keine gleichmaBige, sondern eine veranderliche und in 
den ersten Jahren eine groBere wie in den folgenden Jahren. Man 
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rechnet daher im ersten Jahre mit 20-25 vH Abschreibung und ver
mindert diese in den folgenden Jahren je nach der Nutzungs- oder Ge
brauchsdauer. Diese kann fur Baumaschinen zu 5-15 Jahren an
genommen werden, fUr Werkzeuge und Arbeitsgerate dagegen nur zu 
1-5 Jahren. Dabei konnen als Unterhaltungskosten jahrlich angenom
men werden fUr Baumaschinen 5-10 v H und fur Werkzeuge und Ar
beitsgerate 10-30 vH des Anschaffungswertes. 

Bei allen Abschreibungen muB man sich klarmachen, daB Ab
schreibungen W ertverminderungen undsomit Vermogensverluste 
sind. Daraus folgt, daB die ordentlichen Abschreibungen regelmaBig 
zu den Selbstkosten gerechnet werden mussen. Denn dies bedeutet 
einen Ersatz, die Wiedererstattung der Vermogensverluste durch den
jenigen, der das Bauwerk benutzt, also durch den Besteller. Es werden 
einmalige Anlagekosten in Betriebskosten umgewandelt, Teile des An
lagekapitals, die Abschreibungen, in Betriebskapital umgeformt. Wenn 
z. B. die Abschreibungen auf das gesamte, fur einen Bau inve
stierte Kapital fUr Maschinen und Gerate 20000 M. betragen, so muB 
dieser Betrag, richtige Verteilung dieser Summe vorausgesetzt, wieder 
erscheinen als ein Teil der Selbstkosten in der Gesamtheit der Arbeits
preisforderungen oder des Herstellungspreises der Bauarbeiten, die in 
dem Zeitraum ausgefuhrt werden, fur welchen die Abschreibungen be
rechnet sind. Was durch Wertverminderungen infolge Abnutzung am 
Anlagevermogen verlorengeht, wird in den Herstellungskosten der Bau
arbeit zurUckerstattet, d. i. eine allmahliche teilweise Liquidierung des 
immobilen Unternehmungskapitals. Nach vollstandiger Abschreibung 
einer Anlage solI der ursprungliche Anlagewert in den verschiedenen 
Formen des Betriebskapitals vorhanden sein. 1m Falle des Ersatzes der 
gebrauchsunfahigen und etwa bis auf den Altmaterialienwert amorti
sierten Maschinen usw. durch neue wird wiederum Betriebskapital fest
gelegt und das so investierte Kapital geht entsprechend den alljahrlichen 
Abschreibungen in flussiges Kapital uber. Daher sind nach der herrschen
den Theorie die ordentlichen Abschreibungen auch als Verluste anzu
sehen, die durch den Betrieb entstehen, und bilden also wirtschaftlich 
einen Teil der Selbstkosten. Sie sind gleichmaBig und unabhangig von 
der Rohe des Geschaftsgewinnes und dcr Geschafts- und Dividenden
politik des Unternehmers anzusetzen. 

Die Kostenermittlung fUr unsere Vergleichseinheit bei Maschinen
betrieben fur die PS-Stunde umfaBt also einerseits die Verzinsung des 
Anlagekapitals und die Abschreibungen, andererseits den Verbrauch an 
Brennstoffen und sonstigen fUr die Betriebskraft aufgewendeten Mate
rialien und die Kosten der Instandhaltung und Ausbesserung sowie die 
Lohne fUr die Bedienung. Die Einzelkosten der letzteren Ausgaben 
werden aus dem Betriebsmaterialien- und Lohnkonto zusammengestellt. 
Die Abschreibungs- und Verzinsungsbetrage sind unmittelbar auf dem 
Maschinenkonto zu verrechnen. Fur eine Dampfmaschine ergibt diese 
technische Methode beispielsweise unter Benutzung der vom Magde
burger Verein fur Dampfkesselbetriebe aufgestellten Formeln folgende 
Berechnung der Kosten fur 1 PS-Stunde: 
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Die Betriebskosten fiir Dampfmaschinen setzen sich aus folgenden 
Einzelfaktoren zusammen, und es berechnen sich zunii.chst die Kosten fiir 
100 kg Dampf wie folgt: 

1. Beschaffungskosten der Kohlen = K M. fiir 100 kg. 
K M f·· 1 k == 100 . ur g. 

2. Verdampfungsfiihigkeit von 1 kg Kohle = x kg Wasser. 
3. Ausnutzungsgrad der Kohlenwarme im Kessel = yvH. 

x K 
1 kg Kohle = 100 . Y Dampf = 100 M. 

100 kg Dampf kosten also an Kohlen 

K 

100 . 100 = K· 100 M. 
x x·y 

100·y 

4. Anlagekapital = A 
Verzinsung 10 vH, Abschreibung 15 vH 
Betriebszeit = a Tage im J ahr 
Taglich erzeugte Dampfmenge = D 

Kosten fiir 1 Betriebstag A il~O ~ a15) 

Kosten fiir 100 kg Dampf 
A (10 + 15). 100 A (10 + 15) 

100·a·D a:D 
5. Bedienung bei 100tiindiger Betriebszeit: 

Maschinist 10 Stunden, Lohnsatz = Ll 
Heizer 12 Stunden, Lohnsatz = La 
Verbrauch an Pack-, Schmier- und Putzmaterial fiir 1 Tag = m M. 

Kosten fiir 100 kg Dampf 10 Ll + ~ La + m 

100 
6. Nebenkosten bei Stillstand des Betriebes 

Betriebstage = a 
Stillstand = b Tage im Jahr, an welchen auch die Lohne an Ma
schinist und Heizer fiir 10 Stunden gezahlt werden miissen. 

Kosten fiir 100 kg Dampf b • 10 (L~./ La) 

a ·100 

7. Gesamtkosten fiir 100 kg Dampf = 

K· 100 + A (10 + 15) + 10 Ll + 12 La +m + b . 10 (Ll + La) 
x·y a·D D D· 

100 a· 100 

Nach dieser Formel kann man also die Kosten fiir 100 kg Dampf be
rechnen, wenn die Einzelfaktoren bekannt sind, und aus dem von der Bau
art der Dampfmascbine abhangenden und bekannten Dampfverbrauch 
fiir 1 PS-Stunde schlieJ3lich die Kosten fiir 1 PS-Stunde. Nimmt man fiir 
die Einzelfaktoren Mittelwerte an, so erhalten wir die Vergleichseinheit. 

Nehmen wir z. B. eine Lokomobile von 35 PS an, welche von den 305 Ar
beitstagen im Jahre nur 250 Tage in Betrieb ist, so wird a = 250 und b = 55. 
Die Anlagekosten seien A = 9000 M., die Beschaffungskosten der Kohlen 
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seien 2,50 M. fiir 100 kg. 1 kg Steinkohle erzeugt 12,2 kg Dampf, somit 
x = 12,2, der Ausnutzungsgrad der Warmemenge der Kohlen im Kessel y 
sei 60 vH, so daO x· y = 12,~. 0,6 = rund 7,5 wird. 

Bei einem Dampfdruck von 10 Atm betragt der Dampfverbrauch bei 
einer Verbundmaschine mit. Kondensation 9 kg fUr die PS-Stunde, mithin 
fiir 1 Tag von 10 Betriebsstunden und einer mittleren Belastung der Loko
mobile von 30 PS der Dampfverbrauch D = 30·10·9 = 2700 kg. Zur 
Bedienung ist nur ein Heizer erforderlich, der Stundenlohn La = 35 Pf. 
Der Verbrauch an Schmiermaterial usw. betrage taglich m = 0,50 M. 

Die Gesamtkosten fUr 100 kg Dampf berechnen sich nach Formel 7 zu 

2,50 + 9000 (10 + 15) + 12 . 0,35 -I- 0,50 + 55· 10.0,35 
7,5 250·2700 2700 250. 2700 

100 100 
= 0,33 -I- 0,33 + 0,17 + 0,029 = 0,859 M. 

Fiir Anheizen und Betriebspausen ist der Kohlenverbrauch noch urn 
15 vH zu erhohen, so daO sich die Kosten auf 0,33 + 15 vH = 0,380 M. 
und die Gesamtkosten auf 0,91 M. stellen. Bei 9 kg Dampfverbrauch 
fUr 1 PS - Stunde erhalten wir somit die Kosten fiir 1 PS - Stunde zu 

o{~~ . 9 = 8 Pf. 

Fiir die Gerate und Werkzeuge wird ein besonderes Unterkonto 
angelegt. Dieselben werden den einzelnen Baubetrieben zugeteilt und 
entweder in ein besondereq Geratebuch oder in das Arbeitsbuch des 
Vorarbeiters eingetragen. Unbrauchbar gewordene Gerate und Werk
zeuge sind behufs Ersatzes zuriickzuliefern. Verlorene sind vom Ar
beiter zu ersetzen, fahrlassig verdorbene auf Kosten des Besitzers aus
zubessern. 

1st eine Werkstatte zur Ausbesserung der Maschinen und Werk
zeuge auf der Baustelle vorhanden, so wird hierfiir ein besonderes 
Unterkonto angelegt und die Ausgaben werden auf die einzelnen Hilfs
oder Baubetriebe verteilt. 

In einigen Betrieben werden auch die Werkzeuge als Betriebs. 
materialien auf das Betriebsmaterialienkonto verrechnet, doch ist dies 
nicht zutreffend, da sie keine Verbrauchsmaterialien sind, sondern am 
JahresschluB oder bei Beendigung des Baues einen Wert haben, mit 
welchem das Konto wieder zu entlasten ist. 

FUr alle Maschinenimlagen kommen also zu den Kosten fiir An
schaffung und Montage, den Kapitalkosten, die Betriebskosten, d. s. 
die Ausgaben fiir Lohne, Betriebsstoffe und Ausbesserungen, und wir 
konnen fiir den Faktor M der allgemeinen Kalkulationsformel die 
Formel aufstellen 

p+q+r 
M = Lm + Em + 100 . Km t 

Lm = Betriebslohne 
Em = Betriebsstoffe 

Km = Anlagekosten 
t = Betriebszeit. 

Die AnlagekostenKm umfassen nun bei Baumachinen nicht allein 
die Anschaffungskosten, sondern auch die Kosten fiir das Heranschaffen 
und fiir die betriebsfertige Aufstellung einschlieBlich aller Nebena:rilagen 

Janssen, Baulngenleur. 2. Auf!. 14 
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sowie schlieBlich noch die Kosten fiir das Abmontieren und Ziiriick
schaffen nach Beendigung des Baues. AIle diese Kosten sind dem be
treffenden Bau ganz zu belasten, wahrend fiir die Anschaffungskosten 
selbst nur ein Teil, namlich die Verzinsung p und die Abschreibung q 
in Anrechnung kommen. Wir miissen also die Anlagekosten Km teiIen 
in die Anschaffungskosten Ka und die Kosten fur Antransport, Auf
stellung und Abtransport 2 (Km - Ka), und die Formel fUr M wird dann 

( p + r q. Ka) 
M = Lm + Em + 100 Km + 100 t + 2 (Km - Ka) . 

1. Beispiel. Betriebskosten fur eine Lokomotive fiir Kohlen. 
feuerung mit 160 PS-Leistung. Von einer vollen Ausnutzung der PS
Leistung kann bei der Natur des Baubetriebes nicht die Rede sein. Lange, 
Steigungen und Krummungen der Gleisanlage, deren Unterhaltungszustand, 
die Zugfolge und die Dampfhaltungspausen, das Wagenmaterial und dessen 
Zustand, die Wasserversorgung, das Heizmaterial beeinflussen die Betriebs
kosten wesentlich. 1m Durchschnitt kann die Ausnutzung bei angestreng
tern Kippenbetrieb mit etwa 40 vH und bei leichtem Transportbetrieb 
nicht mit viel mehr als 25vH der Normalleistung gerechnet werden1). 

Anschaffungskosten Ka = 20000 M. Anlieferung zur Baustelle 2000 M., 
mithin Anlagekosten Km = 22000M. Verzinsung p = 10 vH, Abschreibung 
q = 15 vH, Unterhaltung r = 10 vH. Zeit der Benutzung t = 1 Jahr mit 
230 . 10 = 2300 Betriebsstunden. 

.. 10 + 10 15 
Kapltalkosten = 100 ·22000 + 100' 2000 + 2·2000 = 11400 M., 

fu"r 1 B . b t d 11400 496M etne ss un e 2300 =, . 

Der Kohlenverbrauch in kg lal3t sich nach EckerV) auf einfache Weise 
nach folgender Gleichung ermitteln 

worin bedeuten: 

Q.Hw 
K=~y, 

Q das jeweilige Zuggewicht in t, Hw die Widerstandsh6he in m, r den 
Bet,riebsstoffverbrauch in kg fUr eine PS-Stunde. 

Der Wert y wird von den Maschinenfabriken zu 1,5-2 kg angegeben, 
je nach der Giite der Kohle, diese Angabe tragt aber den tatsachlichen Ver
hiUtnissen im Baubetrieb in keiner Weise RechnuDg. 

E eke r that vielmehr aus verschiedenen Messungen des Kohlenverbrauchs 
bei Lokomotivbetl'ieb den Kohlenverbrauch fUr die rechnungsmal3ig er
mittelte PS-Stunde berechnet und empfiehlt, fUr die Ennittlung des vor
aussichtlichen Kohlenbedarfs von Lokomotiven bei Baggerarbeiten den 
Verbrauch fUr die rechnungsmii.1lig notwendige PS-Stunde anzunehmen 
mit. 3 kg, wenn die Beladung der Wagen durch Eimerbagger erfolgt, und 
mit 4 kg, wenn sie durch Loffelbagger vorgenommen wird. Hiernach UiBt 
sich der Kohlenbedarf fUr eiDen Zug berechnen, wenn folgende Annahmen 
gemacht werden. Es solI mit der Lokomotive Baggergut (Eimerbagger) in 
Ziigen von 20 'Vagen zu 4,5 m 8 auf 3000 m mittlere Entfernung mit 5 m 
Steigung transportiert werden. Gleiskurven insgesamt 500 m von 200 m 
Halbmesser. Tiigliche Al'beitszeit 24 Stunden. Zeitaufwand fUr einen Zug 
II /2 Stunde. 

1) Garbotz, G.: Betriebskosten und Organisation im Baumaschinen
wesen. Berlin 1922. 

2) Eckert, H.: mer Kostenberechnung im Tiefbau. Berlin 1925. 
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Vollzug 

Lokomotive, Betriebsgewicht 
G1 = 19 t 

\Vagen, Gewicht 
G2 = 20 (3,0 + 4,5·1,7) = 213 t 
Q = G1 + G2 = 232 t 

Laufwiderstand der Lokomotive 
WI = 10 kg/t 

Laufwiderstand des Wagenzuges 
W2 = 6 kg/t 

= 19· 10 + 213· 6 = 633 k It 
W 232 ' g 

Kriimmungswiderstand 
400 

k = 200-16 = 2,172 kg/t 

Steigung 
5000 

8m = 3000 = 1,67 vT 

l = 3000 m 
Geschwindigkeit 

'11= 10 km/st. 
Fahrzeit = 18 Minuten 

Leerzug 

G2 = 20 . 3 = 60 t 
Q = 79t 

WI = 10 kg/t 

Wz = 6 kg/t 

w = 19 . 10 + 60 . 6 = 6,96 kg/t 
79 

k = 2,172 kg/t 

8m = 1,67 vT 

l = 3000 m 

'11= 14 km/st. 
Fahrzeit = 13 Minuten. 

Zeitaufwand pro Zug 1,5 Stunden. 
Dampfhaltungspausen 1,5 - 0,517 = 0,983 Stunden. 

Grenzneigung der Lokomotive 
80 = 149 vT 

Grundwert der Leistungsfahigkeit 

A = 149 - 1,67 = 19 2 
6 + 1,67 ' 

Wirkungsgrad der Zugforderung 
213 

ex = 232 = 92 V H 

WiderstandshOhe Hw = 
h1 = 5,000m 
hw = 0,001·6,33·3000 = 18,990 m 
hk = 0,001 ·2,172·500 = 1,086 m 

0,983 
ho =75(1-0,92)-2-= 2,949m 

80 = 149 vT 

A = 149 + 1,67 = 34 S 
6 - 1,67 ' 

60 
ex = 79 = 75,9 vH 

h] = 5,000m 
hw = 0,001 . 6,96 . 3000 = 20,880 m 
hk = 1,086:m 

0,983 
ho =75(1-0,759)-2- = 8,884m 

Hw = 28,025 m Hw = 35,850 m 
Q. Hw = 232·28,025 = 6502 tim Q. Hw = 79·35,850 = 2832 tim. 

Kohlenbedarf fUr einen Zug = 6502 + 2832 = 34,57 . 3,0 = 104 kg. 
270 

Der Kohlenbedarf betragt mithin fUr 1 Betriebsstunde 11~: = rund 

70 kg und die Kosten werden bei. einem Kohlenpreise von 25 M./t 70.0,025 
= 1,75M. 

14* 
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Der Wasserverbrauch kann zurn 6-10fachen des Kohlenverbrauches 
angenommen werden, mithin zu 0,70 rns in der Betriebsstunde, und die 
Kosten werden bei einem Preis von 0,20 M.jm8 0,70.0,20 = 0,14 M. 

Fiir Schmier- und Putzmittel konnen nach Eckert fUr die Betriebs-
stunde angenornrnen werden 

Zylinderol 0,10 kg zu 0,50 M. . 
MaschinenOl 0,175 kg zu 0,50 M· 
Putzol 0,02 kg zu 0,25 M.. . 
Putzwolle 0,03 kg zu 0,60 M. 

d. i. rund 10 vH der Kohlenkosten. 

Em = 1,75 + 0,14 + 0,16 = 
Zur Bedienung sind erforderlich: 

1 Lokomotivfiihrer 1 Sttmde 
1 Heizer 1 Stunde . . . • 

· = 0,050M 
· = 0,088M. 
· = 0,005M. 
· = 0,018 M. 

0,161 M. 

2,05 M. 

1,25 M. 
0,90 M. 
2,15 M. 

Zuschlag fiir soziale Lasten 10 vH ... = 0,22 M. 
----~------------~~~~-Lm =. ... = 2,37 M. 

M = 2,37 + 2,05 + 4,96 = 9,38 M. fUr 1 Betriebsstunde. 
Bei ununterbrochenem Tag- und Nachtbetrieb ist eine Besetzung der 

Maschinen mit zwei Mannschaften iiblich, die je 12 Stunden Dienst tun. 
Bei unterbrochenem Betrieb sind fiir das Maschinenpersonal zur Erfassung 
der "Oberzeit- und Sonntagsarbeit (fiir Anheizen, Kesselwaschen usw.) bei 
taglich 8 Stunden Arbeitszeit 91/, Stunden und bei taglich 12 Stunden Ar
beitszeit 14 Stunden einzusetzen. Der Lohnsatz ist also bei einschichtigem 
Betrieb fUr das Maschinenpersonal um rund 20 vR zu erhohen. 

2. Beispiel. Betriebskosten fur eine Betonmaschine mit 
0,50 mS. Fullung und Benzinmotor von 10 PS. Anschaffungskosten 
Ka = 5000 M. Fur Reranschaffen und Montage soIl en 800 M. gerechnet 
werden, so daB Anlagekosten Km = 5800 M., Verzinsung p = 10 vR, Ab
schreibung q = 15 vR, Unterhaltung r = 5 vR., Zeit der Benutzung 
t = 1 Jabr, mithin 

. 10 + 5 15 
Kapltalkosten = -----roo' 5800 + 100 • 5000 + 2 . 800 = 3220 M. 

Bei 230 Betriebstagen zu 8 Stunden fiir 1 Betriebsst\mde 2~~2.08 = I,75M. 

Der Benzinverbrauch fiir 1 PS-Stunde kann gerechnet werden zu 0,5 kg 
zu 0,40 M. ................• = 0,200 M. 
und der Kiihlwasserverbrauch zu 0,03 m 3 zu 0,20 = 0,006 M. 
Dazu £lir Putz- und Schmiermittel rund 10 v R der 

Brennstoffkosten = . . . . . . . . . . . 0,020 M. 
Zuaammen: fUr I PS-Stunde .. 0,226 M. 

mithin Em fiir 1 Betriebsstunde 10· 0,226 = 2,26 M. 
Zur Bedienung genugt ein Mann, Stundenlohn 1,00 M + 10 vR Ver

sicherungsbeitrage; Lm = 1,10 M. 

Kosten fUr 1 Betriebsstunde zusammen M. = 1,75 + 2,26 + 1,10 
5,11 Moder bei 17 Fiillungen in der Stunde fUr.l m S 

5,11 
17.0,50 = 0,61M. 

Bei allen Maschinenbetrieben spielt eine wichtige Rolle die Wah 1 
der Betriebskraft. Wenn es sich urn die Frage handelt, ob Kraft-
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maschinenbetrieb oder Handbetrieb im gegebenen Fall wirtschaftliche 
Vorteile bietet, so kommen auBer der GroBe und dem Umfang des Be, 
triebes, d. i. der Kraftbedarf und die jahrliche Betriebsdauer, auch die 
ortlichen Verhaltnisse, die Arbeiterverhaltnisse, Lohne usw., in Betracht, 
denn besonders die Lohne konnen unter Umstanden den Handbetrieb 
trotz aUgemein hoherer Betriebskosten doch vorteilhafter machen. 
Liegen aber die Vorteile auf seiten der Kraftmaschine, so ist weiter zu 
untersuchen, welche Maschinenart anzuwenden ist. Denn die Dampf
maschine ist heute nicht mehr die aUein in Frage kommende Kraft
maschine, sondern in Wettbewerb mit ihr treten die Verbrennungs
maschinen und die Elektromotoren. MaBgebend fur die Wahl sind 
hierbei nur die Betriebskosten, und fiir reinen Kraftbetrieb ist die Kraft
maschine die wirtschaftlichste, welche unter Berucksichtigung samt
licher Aufwendungen, also der unmittelbaren und mittelbaren Aus
gaben die Nutzpferdekraftstunde am billigsten liefert. Eine Nebenrolle 
spielen dann noch die Einfachheit des Betriebes, die Betriebssicherheit, 
der Raumbedarf, die "Oberlastungs- und Regelfahigkeit, die mehr oder 
weniger rasche Betriebsbereitschaft, die Gerauschlosigkeit, Rauch
belastigung usw. 

Bei der Wahl von Kraftmaschinen haben wir also die Frage zu 
beantworten, fur welche Kraftmaschine sind die Betriebskosten fur 
eine Nutzpferdekraftstunde die niedrigsten? Die Betriebskosten sind 
abhangig von den Kosten der Betriebsstoffe, von dem Ausnutzungsgrad 
der Betriebskraft, von den Lohnen fur die Bedienung und von den 
Kapitalkosten. 

Bei den Warmekraftmaschinen kommen also zunachst die Brenn
stoffkosten in Betracht. Die Brennstoffe sind entweder feste oder 
flussige. Bei den festen Brennstoffen, d. s. Steinkohle und Braunkohle 
(Holz kommt fur uns als Brennstoff nicht mehr in Betracht), ist der 
Preis hauptsachlich von der Lage des Verbrauchsortes und von der Ver
brauchsmenge abhangig wegen der Transportkosten, bei den flussigen 
Brennstoffen, d. s. Benzin, Benzol, Gasol und Motorspiritus, fallen die 
Transportkosten im Verhaltnis zum Gestehungspreis weniger ins Ge
wicht, der Preis ist also nicht so sehr vom Verbrauchsort abhangig, 
desto mehr aber von den schwankenden Marktpreisen und der Ver
brauchsmenge. Unter Zugrundelegung von normalen Preisen ergeben 
sich folgende Gewichts- und Warenpreise fur die verschiedenen Brenn
stoffe: 

Helzwert Preis fiir 100 kg frel Wirmeprels fiir 10000 WE WE Verbrauchsort 

Steinkohle . 7500 1,60- 2,80 M. 2,1- 3,7 Pf. i. M. 2,9 Pf. 
Braunkohle . . 4000 0,80- 1,70 M. 2,0-- 4,3 Pf. i. M. 3,15 Pf. 
Benzin (zollfrei) . 10300 30-40 M. 29,1-38,8 Pf. i. M. 34 Pf. 
Benzol 9300 25-26 M. 26,9-28,0 Pf. i. M. 27,5 Pf. 
Gasol fUr Diesel-

motoren . 10000 12-15 M. 12 -15 Pi. i. M. 13,5 Pf. 
Motorspiritus 

(mit 20vH 
Benzol) 6280 26-28 M. 41,4-44,6 Pi. i. M. 43 Pf. 
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Der billigste· Warmepreis ergibt sich also fUr die festen Brennstoffe. 
Stein- oder Braunkohle, so daB unter Voraussetzung gleich guter Aus
nutzung die Krafterzeugung mit festen Brennstoffen erheblich billiger 
sein miiBte als die mit fliissigen Brennstoffen. In Wirklichkeit ist nun 
aber die Warmeausnutzung in den verschiedenen Kraftmaschinen eine 
wesentlich verschiedene. Bei den Verbrennungsmaschinen wird die 
Warme infolge der unmittelbar im Arbeitszylinder vor sich gehenden 
Energieumwandlung bedeutend besser ausgenutzt als bei Dampf
maschinen. 

Bei den Dampfmaschinen unterscheidet man bekanntlich Maschinen, 
die mit NaBdampf, Trockendampf oder HeiBdampf arbeiten. NaBdampf 
ist Wasserdampf mit 5 vH Wassergehalt. Der Warmeaufwand, um aus 
1 kg Wasser von 100 Dampf von 2000 bei 15 Atm Uberdruck zu er
zeugen, betragt 193,5 + 464 = 657,5 WE, namlich 193,5 WE sind er
forderlich, um 1 kg Wasser von 10 auf 2000 zu erwarmen und 464 WE sind 
erforderlich, um 1 kg Wasser von 2000 in Dampf von 2000 zu verwandeln. 
Der Kesselwirkungsgrad kann zu 70 vH angenommen werden. Trocken
dampf ist Wasserdampf, der in einem Rauchkammeriiberhitzer auf 400 

iiber die Sattigungstemperatur erhitzt ist. Zur Uberhitzung des Dampfes 
um 400 sind weitere 40· 0,552 = 22,1 WE erforderlich, demnach Ge
samtwarmeaufwand 657,5 + 22,1 = 679,6 WE (0,552 WE ist die sog. 
:spezifische Warme des Wasserdampfes, d. h. die Anzahl der Warmeein
heiten, welche erforderlich sind, um die Warme von 1 kg Wasserdampf um 
10 C zu erhOhen). Kesselwirkungsgrad = 70 v H. HeiBdampf ist Wasser
.dampf, der den Rauchrohreniiberhitzer mit 1200 iiber Sattigungstem
peraturverlaBt. Gesamtwarmeaufwand 657,5 + 120·0,552 = 723,7 WE. 
Kesselwirkungsgrad 67 vH. 

Hiernach verdampft also 

NaJ3dampf 

1 kg Steinkohle mit 7500 WE 

7500. 0 7 = 8 kg Wasser 
657,5 ' 

7500 
Trockendampf 679,6' 0,7 = 7,7 kg Wasser 

HeiJ3dampf 
7500 
723,7' 0,67 = 6,9 kg 'Vasser 

und der Kohlenverbrauch fUr 1 kg Dampf betriigt 

NaJ3dampf l/s ..... = 0,125 kg Steinkohle 
Trockendampf 1/7,7 • • = 0,13 kg Steinkohle 
HeiJ3dampf 1/6,9, , • • = 0,145 kg Steinkohle. 

Durch Versuche ist nun festgestellt, daJ3 der Dampfverbrauch fUr 1 PS
Stunde, am Triebradumfang gemessen, also fUr die Nutzpferdekraftstunde 
betriigt: 

Z willingsmaschine 
Verbundmaschine 
Hei13dampflokomobile . 

Nalldampf Trockendampf Heilldampf 

13 kg 
11,2 kg 

12,4kg 
10,9 kg 

9,6kg 
8,9 kg 
4,0 kg 
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Somit erhalten wir den Warmeverbrauch fUr 1 Nutzpferdekraftstunde 
in Mark zu 

Naf3dampf = 13 + 11,2. 0,125 . 7500 = 11350 WE 
2 

Tr k d f 12,4 + 10,9 
oc en amp = 2 ·0,13·7500 = 11360 WE. 

Heif3dampf = 9,6 + 8,9 + 4,0. 0,145 . 7500 = 8160 WE 
3 

Demgegeniiber ist der Warmeverbrauch fUr 1 PS-Stunde bei den Ver
brennungsmotoren durch Feststellung der indizierten Arbeit und des Warme
verbrauches wie folgt gefunden: Der Warmeverbrauch betriigt: 

Benzinmotor 2800-4000, i. M. 3400 WE 
Benzolmotor 2200-3500, i. M. . 2850 WE 
Dieselmotor 1800-2000, i. M. .. 1900 WE 
Spiritusmotor 2000- 2800, i. M. " 2400 WE. 

Wir erhalten also jetzt den Warmepreis fUr 1 PS-Stunde. 

. 11350 
L Dampfmaschine, Naf3dampf 10000' 2,9 =. . . . . . 3,3 Pf. 

(Steinkohle) 

Trockendampf 
11360 
10000' 2,9 =. . . . . . . . . 3,3 Pf. 

HeiI3dampf 
8160 

10000' 2,9 =. . . . . . . . . 2,4 Pf. 

2. Verbrennungsmaschinen: 

Benzinmotor 
3400 

10000' 34 =. 11,6 Pf. 

Benzolmotor 
2850 

10000 '27,5 = . 7,8 Pf. 

Dieselmotor 
1900 

10000 . 13,5 = . 2,6 Pf. 

Spiritusmotor 
2400 

10000' 43 =. 10,3 Pf. 

Die Warmepreise verschieben sich also bei den verschiedenen Kraft
maschinen ganz bedeutend, wenn man sie fiir 1 PS-Stunde berechnet. Den 
geringsten Warmepreis zeigen die HeiBdampfmaschinen, und ihnen fast 
gleichstehend die Dieselmotoren. Diese beiden sind also als reine 
Kraftmaschinen in bezug auf die Brennstoffkosten die wirtschaftlichsten, 
und da der Preis fiir das Dieselmotorol verhiiltnismaBig weniger schwankt 
als der Preis ffir die Steinkohle, so ist der Dieselmotor fiir die meisten 
Gegenden Deutschlands sogar die wirtschaftlichste Kraftmaschine. 

Benzolmotoren haben vor Benzinmotoren den Vorzug, daB sie wesent
lich hOhere Kompression vertragen ohne Gefahr von Selbstentziindungen, 
der Warmeverbrauch ist daher kleiner, und da auch der Preis des Benzols 
niedriger ist, so haben Benzolmotoren 20-40 v H niedrigere Brennstoff
kosten wie Benzinmotoren. 

Die Kraftmaschine mit den geringsten Brennstoffkosten ist nun aber 
noch nicht immer die wirtschaftlichste, da noch die iibrigen Kosten, d. s. 
die Betriebsfuhrungskosten und die Kapitalkosten, mit in Betracht 
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kommen. Vnd diese Kosten treten besonders hervor, wenn der Aus
nutzungs- oder Belastungsfaktor der Maschine nur gering ist, sei es, daB 
die Maschine nur schwach belastet wird, sei es, daB es sich urn kurze 
Betriebszeiten oder urn Aushilfsanlagen handelt. In solchen Fallen 
spielen die Brennstoffkosten gewohnIich nichtdie entscheidende Rolle, 
sondern die Bedienungs- und Kapitalkosten. Von wesentIichem EinfluB 
sind also die jahrIiche Betriebsdauer und der Belastungsfaktor. Man 
muB von Fall zu Fall ermitteln, wie hoch die Zahl der Betriebsstunden 
anzunehmen ist. Vnter Belastungsfaktor versteht man das Ver
hiiltnis der jahrIichen Nutzleistung zu der Hochstleistung und der Zahl 
der Betriebsstunden. Wir erhalten den Belastungsfaktor aus der Glei-

chung h ~ b' worin n = jahrIiche Nutzleistung der Kraftmaschine in 

SP-Stunden, h = Hochstleistung der Kraftmaschine und b = Anzahl der 
jahrIichen Betriebsstunden. Die durchschnittIiche Belastung einer 
Kraftmaschine wird namIich meistens falsch geschatzt, und es wird dann 
auch der Brennstoffverbrauch falsch, wenn man nur die durchschnitt
Iiche Belastung schiitzt. Bei Kraftmaschinen besteht der Gesamtver~ 
brauch an Betriebsstoff einerseits aus einem gleichbleibenden, von der 
Belastung unabhangigen Verbrauch und aus einem zusatzIichen Ver
brauch je nach der Belastung. Vnd diesen zusatzIichen Verbrauch kann 
man nur ermitteln, wenn man sich den Belastungsfaktor aus der jahr
lichen Nutzleistung und der Betriebsdauer berechnet. 

Wei~r kommt noch in Betracht die "Oberlastbarkeit der Ma
schine. Wahrend Verbrennungsmaschinen in der Regel nur eine vor
iibergehende "Oberlastung von 10-20 vH iiber ihre Normalleistung zu
lassen, haben Dampfmaschinen eine dauernde tJberlastungsfahigkeit von 
20-30 vH und voriibergehend noch erheblich mehr. Dies ist besonders 
fiir solche Betriebe wertvoll, die oft fiir kurze Zeit eine groBere Kraft er
fordern, wie z. B. bei Baggerbetrieben. Die Dampfkraftmaschine ist 
auch betriebssicherer, weil sie mit einem Betriebsmittel arbeitet, das 
unter Druck steht, bei den Verbrennungsmaschinen muB die treibende 
Kraft erst in der Maschine selbst erzeugt werden, sind die Bedingungen 
fiir die Erzeugung dieser Kraft nicht erfiillt, ist die Maschine schlecht 
konstruiert oder wird sie mangelhaft eingestellt und bedient, so versagt 
sie ihren Dienst. Verbrennungsmaschinen haben im iibrigen den Vorzug 
rauch- und ruBfreien Betriebes, geringen Platzbedarfs und geringen 
Wasserverbrauchs, sie sind stets betriebsbereit und in jedem Raum auf
stellbar, auch von der RevisionspfIicht frei. 

Fiir voriibergehende Betriebe ist die Lokomobile die geeignetste 
Warmekraftmaschine, da sie keine Fundamente erfordert, in kiirzester 
Zeit aufgestellt und nach Gebrauch leicht wieder fortgeschafft und auch 
verkauft werden kann. Die HeiBdampflokomobile hat es heute zu einem 
so hohen Grad technischer und thermischer Vollkommenheit gebracht, 
daB sie in bezug auf WirtschaftIichkeit sogar an GroBmaschinen heran
reicht. Bei Verbrennungsmaschinen wird man sich fiir kleinere Anlagen 
in der Regel zwischen Benzin- und Benzolmotoren zu entscheiden haben, 
fiir mittlere und groBere Anlagen sind Dieselmotoren zu bevorzugen. 
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Die Elektromotoren nun sind keine Kraftmasehinen im eigent
lichen Sinn, denn sie sind nur dort anwendbar, wo ein Elektrizitatswerk 
und ein Verteilungsnetz vorhanden sind. Der Elektromotor hat aber 
insofern besondere Vorzuge, als er nur geringen Platz erfordert und 
immer betriebsbereit ist. Er kann ohne weiteres an- und abgestellt 
werden, hat einen ruhigen, stoBfreien Gang, und es findet keine Raueh
und RuBbelastigung statt. Bei Teilleistungen ist aueh der Mehrver
braueh an Strom nur gering. 

In naehstehender Tabelle sind fiir die in Baubetrieben hauptsaehlieh 
zur Verwendung kommenden Kraftmasehinen die Betriebskosten fur 
1 PS-Stunde zusammengestelltl). Als Betriebsstunden sind 2000 im Jahre 
und als Mittelwert der Leistung 60 vH der Normalleistung angenommen. 
Der Preis der Kohle ist mit 25 M. pro Tonne, des Teerols mit 4,50 M. 
fur 100 kg, des Benzols mit 25 M. fiir 100 kg, des elektrisehen Stromes 
mit 0,20 M. fur die kW/st. und des Wassers mit 0,20 M. fUr 1 rn3 ein
gesetzt. Der Preis des Masehinenols ist zu etwa 40 M. fiir 100 kg, des 
Zylinderols zu 70 M. fur 100 kg und fUr Staufferfett zu 100 M. fur 100 kg 
angenommen. (S. Tabelle auf naehfolgender Seite.) 

Bei den Lokomo bilen sind die ersten beiden ohne Kondensation 
und nur die 100 PS-Masehine hat Kondensation. Es zeigt sieh, daB be
reits bei dem Wasserpreis von 0,20 M./m3 die Vorteile der Kondensation 
vollig verlorengehen. Die Lebensdauer der Lokomobilen kann im Bau
betrieb verhaltnismaBig hoeh angenommen werden, doeh empfiehlt es 
sieh, nicht mit der Absehreibung unter 10 v H herunterzugehen. 

Der Dieselmotor hat im Baubetrieb noeh wenig Eingang gefunden, 
der Grund liegt vielleicht darin, daB die sachgemaBe Bedienung hohe An
forderungen an das Personal stellt. Der Dieselmotor ist aber die billigste 
Kraftmasehine, der Brennstoffanteil der Betriebskosten betragt nur 
etwa 30 vH von dem der Lokomobile. Bei Verwendung von GasOl zu 
etwa 8,50 M. fiir 100 kg werden die Brennstoffkosten noeh niedriger als 
bei Teero!' Dagegen sind die Kosten fiir Schmiermaterialien sowie die 
Lohne hoher. Aueh die Lebensdauer kann nicht so lang angenommen 
werden, daher sind fur Abschreibung 12 vH gerechnet. 

Die ungiinstigsten Betriebsergebnisse zeigen die Benzolmotoren. 
Sie werden im allgemeinen nur mit geringen Leistungen verwandt und 
erfordern daher an und fur sieh schon verhaltnismaBig hohen spezifisehen 
Brennstoffverbrauch, der noeh bei Belastungen unter normal durch hohe 
Verluste vergroBert wird. AuBerdem fallen bei den kleinen Leistungen 
der Kuhlwasserbedarf und vor allem die Lohne stark ins Gewicht. Die 
Abschreibung rechnet man am besten nicht unter 15 vH. 

Der Elektromotor ist die geeignetste Antriebsmaschine fiir Bau
betriebe, sobald Strom vorhanden ist oder auf der Baustelle selbst er
zeugt werden kann. "Sein geringes Gewieht, der geringe Platzbedarf, 
die Anspruchslosigkeit der Wartung, der Vorzug, nur so viel Strom auf
zunehmen, als er Energie abgibt, die geringe Wirkungsgradverschlechte-

1) Die in dieser und in den folgenden Tabellen zusammengestellten 
Betriebsergebnisse sind unter Benutzung der Tabellen von Garbotz in dem 
bereits angefiihrten Buche bereehnet. 
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rung bei Belastungen unter normal usw. lassen ihn fur Baubetriebe als 
geradezu pradestiniert erscheinen", sagt Gar botz mit Recht. In der 
Tabelle sind durchweg Gleichstrommotoren mit 220 Volt Spannung an
genommen, fur Drehstrommotoren mit 500 Volt erhohen sich die Be
triebskosten nur unwesentlich. Der spezifische Leistungsverbrauch be
wegt sich zwischen 0,9 und 0,8 kW JPS, je nach der GroBe der Maschine, 
wobei er bei nur 60 v H Ausnutzung fast gar nicht steigt. Den Ausschlag 
geben die Stromkosten, gegen sie konnen die anderen Aufwendungen 
fast vernachlassigt werden. Auch die Lebensdauer ist eine auBer
ordentlich hohe, so daB eine Abschreibung von 8 vH genugt. Ebenso 
erfordert die Montage nur geringe Kosten. 

d) Betriebs- und Hilfsstoffe. 
Betrie bsstoffe sind erforderlich fUr die Maschinenbetriebe und 

werden im allgemeinen mit diesen zusammen verrechnet, nur bei groBen 
Bauausfiihrungen mit verschiedenen maschineIlen Betrieben ist es 
zweckmaBig, ein besonderes Nebenkonto zum Maschinenkonto fur sie 
zu fuhren, um einerseits die V orteile des Einkaufs in groBeren Mengen zu 
genieBen und andererseits eine bessere KontroIle des Verbrauchs ausuben 
zu konnen. Ais Betriebsstoffe kommen in Betracht die Brennstoffe, 
Kohlen und die verschiedenen Olprodukte als flussige Brennstoffe, 
ferner die Schmiermittel, Ole und Fette sowie Putz- und Verpackungs
material, Putzmittel, Asbest, Gummi, Mennige, Seife usw. AIle diese Stoffe 
sind Handelsware, die gekauft werden mussen und einen Marktpreis haben. 
Die von den einzelnen Stoffen flir Maschinenbetriebe benotigten Mengen 
sind bereits im vorigen Kapitel angegeben. 

Zu den Hilfsstoffen ziihlen aIle Stoffe, welche nicht als Bestand
teil des fertigen Baukorpers auftreten. Sie dienen zur HersteIlung der 
Hilfskonstruktionen und Hilfsanlagen, welche zur HersteIlung des Bau
werks erforderlich sind. Da diese bei manchen Bauausfiihrungen eine 
ganz bedeutende Rolle spielen, wie die Lehr- und Transportgeruste bei 
Brucken und die Schalungen bei Betonbauten, so sind die Kosten der 
Hilfsanlagen besonders zu ermitteln. Als Material kommt des provi
sorischen Charakters der Hilfsanlagen wegen vor aIlem das Holz in Be
tracht" in einigen Fallen auch Eisen, selten Beton- oder Maurermate
rialien. Die Verrechnung der Hilfsstoffe erfolgt wie die der Baustoffe, und 
die tatsachlich verbrauchten Hilfsstoffe mussen ganz auf den Bau ver
rechnet werden, dagegen sind die nach Beendigung des Baues noch vor
handenen und verwendbaren Hilfsstoffe zu bewerten und um diese Werte 
sind die Kosten der Hilfsanlagen zu verringern. Man geht bei dieser Be
wertung am besten so vor, daB man einen Kauf oder Verkauf von einer 
BausteIle zur anderen annimmt. Bei einzelnen GroBunternehmungen 
findet tatsachlich ein solcher Verkauf der Hilfsstoffe von einer Baustelle 
zur anderen statt. Dies hat den Vorteil, daB der Bauleiter, welcher sie 
von seiner Baustelle abgibt, einen moglichst hohen Preis zu erzielen 
sucht, wahrend der andere, der sie gebraucht und daher kaufen muB, 
moglichst wenig zahlen will, urn seinen Bau moglichst wenig mit Neben
kosten zu belasten. Bei diesem Widerstreit der Interessen wird am 
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besten der Wert der HiIfsstoffe errnittelt. Eine sehernatische Abschrei
bung in Hundertteilen des Nennwertes ist jedenfalls zu verrneiden, eSISt 
vielmehr imrner der noch vorhandene Gebrauchswert zu errnitteln. 

Der Verbrauch an Baustoffen fUr die Hilfsanlagen laSt sich ohne 
Schwierigkeit errnitteln, wenn Zeichnungen vorliegen. Beirn Holz sind 
zu den sich nach der Zeichnung ergebenden Mengen fUr Verschnitt noch 
3-5 vH zuzuschlagen. 

Fiir iibersehlagliehe Ermittlungen konnen naeh Ritter l ) folgende An
gaben benutzt werden. Es wird an Holz (Kantholz, Rundholz, Bohlen usw.) 
benotigt fUr: 

Lehrgeriiste, je naeh Art und Starke des Geriistes und den erforder
liehen Holzstarken fUr 1 m S verbauten Luftraum 0,04--0,07 mS. 

Unter "verbautem Luftramn" ist derjenige Raum zu verstehen, der 
sieh dureh Multiplikation der Ansiehtsflaehe mit der Gewolbetiefe ergibt. 
Bei Sprengwerkkonstruktionen ist dabei der ganze iiber den Gewolbe
kampfern befindliehe Raum zu verstehen. 

Auf 1 m S Gewolbemauerwerk umgereehnet erhalt man angenahert 
0,3-0,6 m 3. 

Zimmererarbelt 

A. Abbinden und Aufstellen. 
1. Einfaehe Holzkonstruktionen, die z. T. ohne vor· 

hergehendes Abbinden aufgestellt werden konnen, 
mit Holzstarken von etwa 10/10-20/20 em 
bei sehwaeheren Holzstarken . . . . . . . . . 

2. Komplizierte Holzkonstruktionen, wie Lehrgeriiste, 
mit Holzstarken von 10/10-20/20 em ... 
mit Holzstarken von 12/16-30/30 em . . . . . 

3. Holzkonstruktionen mit langen und nieht zu 
starken Holzern und einfaehen SehwelIen, wie 
Transportstege und Montagegeriiste, bestehend 
aus hohen Rundholzboeken, die in der Hauptsaehe 
ohne vorhergehendes Abbinden aufgestellt werden 
konnen, mit Holzstarken von etwa 10/24--24/24 em 

4. Dieselben, jedoeh im allgemeinen sehwaeher, mit 
Holzstarken von etwa 10/10-20/20 em 

5. Verzangungen von Pfahlgeriisten und Pfahlstegen 
und Aufbringen der Sehwellen . . . . . . . . 

6. Bohlenbelag auf Geriisten und Transportstegen 
anbringen . . . . . . . . . . . . . fUr 1 m 2 

7. Einfaehes Gelander auf Transportstegen anbringen 

B. Abbrechen. 
1. Einfaehe Holzkonstruktionen . . . . 
2. Komplizierte Holzkonstruktionen. . . 
3. Holzkonstruktionen mit langen und nieht zu 

starken Holzern . . . . . . . . . . 
4. Dieselben, jedoeh im allgemeinen sehwaeher 
5. Verzangungen von Pfahlgeriisten usw. 
6. Bohlenbelag . . . . . . . . . . . . . fUr 1 m 2 

7. Einfaehes Gelander. . . . . . . . . . . . . . 

Zlmm.-Std. Arb.·Btd. 
fiir ein Ifd. m fiir eln Ifd. m 

1,0-1,5 
0,8-1,3 

1,5-1,8 
1,8-2,0 

0,5-0,8 

0,4--0,6 

0,8-1,0 

0,5--0,6 
1,0-1,5 

0,3-0,4 
0,4-0,5 

0,2-0,3 
0,1-0,2 
0,1-0,2 
0,1-0,2, 
0,1-0,2 

0,3-0,5 
0,2-0,4 

0,2-0,4 
0,3-0,5 

0,3-0,11 

0,2-0,4 

0,3-0,5 

0,2-0,4 
0,3-0,5 

0,2-0,4 

Bei Wasserarbeit sind alle vorstehenden Werte urn etwa 20 vH zu erhohen. 

1) Ritter, H.: Kostenbereehnung im Ingenieurbau. Berlin 1922. 
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Transportstege, Aufstellungsgeriiste fUr eiserne Briicken u. dgl., 
krMtig gebaut, z. B. geeignet zum Befahren mit Baulokomotiven fUr 1 m3 

verbauten Luftraum 0,03-0,04 m3, leicht gebaut 0,02-0,03 rna. 
Unter "verbautem Luftraum" ist hier der ganze, von dem Geriist ein

genommene Raum zu verstehen. 
Pfahlgeriiste und Pfahlstege: Fiir Verzangung der Pfahle und Ab

deckung mittels Bohlen werden benotigt, wenn die Pfahle nur an den 
Kopfen durch Zangen oder Holme miteinander verbunden werden, fUr 
1 rna Grundflache 0,10-0,12 m 3, wenn die Pfahle auch noch durch tiefer 
gelegene Zangen und durch Streben verbunden werden miissen 0,14-0, 16m3• 

Der Bedarf an Baubolzen und Klammern betragt fiir 1 m3 Holz bei 
einfachen Holzkonstruktionen und Transportstegen mit hohen Bocken 
10-15 kg, bei kornplizierten Holzkonstruktionen, wie Lehrgeriiste usw., 
20--35 kg. Kommen noch Anker, Schuhe u. dgl. hinzu, so kann der Bedarf 
steigen bis 70 kg. 

Fiir Arbeitsgeriiste kann auch, wenn h die Hohe des Geriistes, mit 
folgenden Holzmengen gerechnet werden: fUr 1 m3 Ansichtsflache 0,006 h 
in Kubikmeter, fiir 1 m Geriistlange 0,006 h 2 in Kubikmeter. 

Ebenso konnen die Kosten fUr Lehrgociiste, Holz, Eisenzeug, Zurichten 
und Aufstellen, berechnet werden nach der Formel K = (3,05 l + 0,564 l2) b 
in Mark, wenn l die Spannweite und b die Breite des Gewolbes betragt. 

Die Berechnung der Arbeitskosten fiir Abbinden und Aufstellen der 
Holzkonstruktionen sowie fur das Abbrechen erfolgt nach laufenden 
Metern Holz, die erforderlichen Arbeitszeiten sind in nebenstehender 
Tabelle zusammengesteIlt. Die Kosten fiir die erforderlichen Eisen 
arbeiten werden am einfachsten mit dem Einheitspreis der Eisenteile 
zusammengefaBt, so daB sie unter den Materialkosten mit erscheinen. 

e) Gemeinkosten. 
Die bei der Ausfiihrung eines Baues oder durch den ·Betrieb eines 

Unternehmens entstehenden Gemeinkosten lassen sich nicht ohne 
weiteres auf die einzelnen Tei1arbeiten aIs Kostentrager verteilen, da 
sie den ganzen Bau bzw. die ganze Geschiiftsfiihrung helasten. Sie sind 
daher mittelbare Kosten, die zunachst auf einem Sammelkonto zu ver
rechnen und dann nach Beendigung des Baues oder am Jahresschlusse 
nach einem entsprechenden Schlussel als Zuschlage auf die einzelnen 
Kostentrager zu verteilen sind. Die mittelbaren Kosten entstehen ent
weder bei der Bauausfiihrung selbst und sind Betriebsunkosten oder 
es sind Kosten, die fiir die Organisation der Verwaltung oder den Betrieb 
der Unternehmung aIs Ganzes verausgabt werden und daher Ver
waltungs- oder Geschaftsunkosten sind. 

Zu den Betriebsunkosten gehOren die Kosten fur die ortliche Bau
leitung, Beamte, Bureau, Schreih- und Zeichenmaterialien, Porto u. a. m., 
ferner die Einrichtung und Abriistung der Baustelle, die HersteIlung von 
Zufuhrwegen, die Miete fiir Lager- und Arbeitsplatze, die AufsteIlung 
und Einrichtung von Schuppen, Unterkunftsrii.umen und Aborten fur 
die Arbeiter, die Einrichtung von Arbeiterbaracken und Kantinen, die 
Bewachung und Beleuchtung der Baustelle, die ArbeiterschutzmaB
nahmen usw. Eine erschOpfende lJbersicht und Abgrenzung lii.Bt sich 
nicht gehen. Fiir aIle Baulichkeiten, fur Beleuchtungsanlagen usw. sind 
die Inventarwerte oder Anschaffungswerte zu buchen. 
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Fur die Verteilung der Betriebsunkosten auf die einzelnen Bau
arbeiten hat als allgemeiner Grundsatz zu gelten: Jeder Bauarbeit 
mussen diejenigen Betriebsunkosten zugerechnet werden, welche sie 
verursacht hat, welche dem Baubetrieb oder der BaustelIe wirtschaft
lich zur Last fallen. Es sind also aIle Betriebsunkosten nicht einfach 
auf alle Bauarbeiten gleichmaBig, den produktiven Ausgaben propor
tional zu verteilen, sondern es ist ein Verteilungsmodus zu wahlen, 
der den wirklichen Aufwendungen fUr die einzelnen Bauarbeiten so 
nahe wie moglich kommt. Wenn z. B. eine Beleuchtungsanlage einge
richtet ist und nur fur Maurer- oder Betonierungsarbeiten benutzt wird, 
dagegen nicht fiir die zu gleicher Zeit, aber nur am Tage ausgefiihrten 
Erdarbeiten, so ware es falsch, die Kosten auch auf die Erdarbeiten 
mit zu verteilen. 

Die kumulative Berechnung und Verteilung der Betriebs
unkosten, d. i. die Zusammenrechnung aller Betriebsunkosten zu einer 
Einheit und die verhaltnismaBige Verteilung nach den produktiven 
Kosten der einzelnen Bauarbeiten, sollte nur bei einfachen, einheitlichen 
Baubetrieben erfolgen. Bei groBeren Bauausfuhrungen mit verschieden
artigen Unterbetrieben sollte dagegen die elektive Berechnung und 
Verteilung Anwendung finden, indem die gemeinsamen Betriebs
unkosten in die einzelnen Bestandteile oder doch in einzelne Gruppen 
zerlegt und individuell nach dem Verbrauch verteilt werden. Nur bei 
der letzteren Methode ist es moglich, die einzelnen Unkostenarten ent
sprechend dem Verbrauch auf die Einzelbetriebe mit groBter Annaherung 
an die absolute Richtigkeit zu verteilen. Allgemeine Regeln lassen sich 
aber hierfiir nicht aufstellen, es hangt die Verteilung der Betriebs
unkosten immer von der Art des Baubetriebes ab und muB von Fall 
zu Fall ein Verteilungsmodus der Sacltlage entsprechend aufgestellt 
werden. Unrichtig ist es aber, einen Zuschlag fUr die Betriebsunkosten 
nur auf die Menge oder den Wert der Baustoffe oder nur auf die Lohne 
zu machen, wenn der Bau Lieferungen und Arbeiten umfaBt. Das Wert
verhaltnis zwischen Material und Lohne ist ein sehr verschiedenes, und 
deshalb ist es auch weiter unrichtig, den Zuschlag auf Material und 
Lohne gleichmaBig zu machen, denn hierbei wiirden die Unkosten ala 
eine Einheit aufgefaBt und wiirde keine Riicksicht darauf genommen 
werden, ob die Unkosten groBtenteils fUr das Material oder fiir die Arbeit 
verauagabt werden. Es wiirden dann Bauteile aus dem teueren Ma
terial mit gleichen Arbeitskosten im Verhaltnis zu BauteiIen aus 
billigerem Material einen hoheren Kostenaufwand tragen mussen, 
obwohl die gleichen Unkosten aufgewendet wurden wie bei dem Bauteil 
aus geringerem Material. Dem Werte der Baustoffe sind alIe Kosten 
zuzuschlagen, welche fUr die Beschaffung, Lagerung und Verwaltung 
entstehen, ane ubrigen Betriebsunkosten sind den Arbeita- und Betriebs
kosten zuzuschlagen. 

Zu den Verwaltungs- oder Geschaftsunkosten gehOren die Gehalter, 
Tantiemen, Gratifikationen und Reisekosten der Angestellten, die 
Mieten fUr Bureauraume, der Bureaubedarf an Schreib- und Zeichen. 
materialien, Fernsprecher, Licht, Heizung, Reinigung usw., kurz, alIe 
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Ausgaben fiir den Bureau- oder Geschaftsbetrieb und ferner die Steuern, 
Versicherungspramien fiir Feuer-, Haftpflicht-, Transport- usw. Ver
sicherung, Miete und Unterhaltung von Lagerraumen und Magazinen 
und schlieBlich die Kosten der Geldbeschaffung als Zinsen, Provisionen, 
Hypotheken usw. sowie die Kapitalkosten, d. i. die Amortisation und 
Verzinsung des Anlagekapitals. Eine erschtipfende Dbersicht laBt sich 
auch fiir diese allgemeinen Kosten nicht geben. 

Die Verteilung aller dieser Allgemeinkosten erfolgt bei Unter
nehmungen am zweckmaBigsten nach dem Produktionswert oder dem 
Jahresumsatz, wenn nicht einzelne Ausgaben einem bestimmten Bau 
besonders zur Last fallen. Bei den Verwaltungen ist dagegen eine un
mittelbare Verteilung auf die Bauausfiihrungen selbst nicht angangig, 
weil die Verwaltungskosten in der Regel nicht allein die Bauausfiihrungen 
betreffen. Eine moglichste Zergliederung der Generalunkosten ist aber 
auch hier behufs entsprechender Verteilung anzustreben. 

Man kann die allgemeinen Unkosten als konstante bezeichnen 
im Gegensatz zu den veranderlichen Betriebsunkosten. Daraus 
folgt, daB sie um so kleiner werden, je groBer die Produktionsmenge, 
je groBer der Beschaftigungsgrad, je groBer der Umsatz ist. Die genaue 
Feststellung, d. h. Berechnung der allgemeinen Unkosten, ist nicht nur 
notwendig fiir eine genaue Kalkulation, sondern ist auch fiir eine all
gemeine Information der Verwaltung oder Geschaftsleitung von gleicher 
Wichtigkeit. Durch genaue Kenntnis der Allgemeinkosten ist die Ver
waltung in der Lage, iiberfliissige oder auBerordentlich hohe Ausgaben 
zu vermeiden oder herabzusetzen. Je weitergehend eine Gliederung 
der Ausgaben stattfindet, desto eher wird es der Verwaltung moglich 
sein Fehler zu beheben, Kosten zu vermindern. Und je mehr Betriebs
abteilungen in einer Verwaltung oder Unternehmung vereinigt sind, 
je groBer das Unternehmen ist, desto mehr miissen die Generalkosten 
zergliedert werden, wenn die Unkosten einer jeden Abteilung, einer 
jeden Bauausfiihrung den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechend be
rechnet werden sollen. 

Bei Baubetrieben oder Bauunternehmungen beruht die kaufmanni
sche Tatigkeit hauptsachlich in der Geldbeschaffung und in der mog
lichst billigen Beschaffung der Baustoffe, Hilfs- und Betriebsmaterialien, 
es ist also hauptsachlich eine Einkaufstatigkeit, eine Verkaufstatigkeit 
kommt nur vor, wenn gleichzeitig Baustoffe als Waren produziert und 
verkauft werden. In letzterem Falle, bei jeder Fabrikation, muB die 
Kostenberechnung natiirlich so erfolgen, daB sie angibt, was der tech
nische ProzeB und was der Vertrieb kostet. 

AuBer den Kapitalzinsen, d. s. die Zinsen fiir das Anlagekapital, 
kommen fiir Bauunternehmungen noch die Zinsen fiir das Betriebs
kapital in Betracht. Denn die Herstellung eines Bauwerks dauert 
langere Zeit, es miissen also theoretisch die Barausgaben fiir die Bau
arbeit bis zum Tage der Fertigstellung bzw. der Bezahlung verzinst 
werden. Der Unternehmer muB sich also das erforderliche Betriebs
kapital und die hierfiir zu zahlenden Zinsen ausrechnen, er vernach
lassigt dies aber gewohnlich, indem er mit laufenden Abschlagszahlungen 
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rechnet oder hochstens einen geringen Zuschlag auf die Gesamtsummen 
macht. Richtiger ist es aber, die Zinsen, die er selbst seinen Geldgebern 
zahlen muB, auf das erforderliche Betriebskapital fiir die ganze Bauzeit 
zu berechnen, oder wenn er mit eigenem Kapital arbeitet, den Zins
verlust fiir das Betriebskapital, also die im Handelsverkehr iibIichen 
Zinsen zu rechnen. 

AuBer den Zinsen kommen bei den allgemeinen Unkosten noch 
weiter in Betracht die Abschreibungen fiir Verluste an Forderungen, 
fiir Verluste durch Preisschwankungen, auBerordentliche Verluste am 
Anlagekapital u. a. Diese Verluste bilden aber keinen Bestandteil der 
Selbstkosten, es sind anorganische Kosten und daher aus dem Ein
kommen zu decken. Sie finden ihre Beriicksichtigung bei Bemessung 
des Risikos oder der Wagnisgebiihr. 1m iibrigen aber gehOren 
die allgemeinen Unkosten ebenso wie die Betriebsunkosten zu den 
Selbstkosten, und ihre Verrechnung erfolgt im allgemeinen als Zuschlag 
zum Produktionswert. 

Bezeichnen wir wieder mit B die Baustoffe, mit L die Fertigungs
lohne, mit H die Fertigungshilfsanlagen (Material und Lohne) und mit 
M die Betriebsmittel (Maschinen und Gerate, Betriebsstoffe und Lohne), 
ferner mit Ub die Betriebsunkosten und mit Ug die allgemeinen Un
kosten, so ist zunachst Ub zu trennen in Ubb fur die Baustoffe, Ubi fur 
die Lohne, UM fur die Hilfsanlagen und Ubm fur die Betriebsmittel. 
Die Zuschlage fUr die Betriebsunkosten werden dann 

Ubb ·100 
Pb= B 

UbI'100 
Pl= L 

Ubh ·100 
PI. =----s-

Ub", ·100 
Pm= M 

und wir erhalten fUr die Berechnung der Selbstkosten die Formel 

s = (B + ~~~b) + (L + ~~I) + (H + ~~gh) + (M + ~~m) 
oder S = B· 1,0 Pb + L . 1,0 Pl + H· 1,0 Ph + M· 1,0 Pm. 
Dazu kommt dann ein Gesamtzu8chlag fUr die allgemeinen Unkosten 

U . 100 . 
Ug mit pg = q S ' so daB dIe gesamten Selbstkosten werden 

81 = (B. 1,0 Pb + L· 1,0 PI + H· 1,0 Ph + M • 1,0 Pm) 1,0 pg. 

Zu diesen Selbstkosten hat der Unternehmer noch einen Zuschlag 
fur sein Risiko und seinen Verdienst zu machen, der mit p, bezeichnet 
werden mag, und der Lieferpreis wird dann 

L = 8 1 .1,0 p,. 
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Bei Bemessung der Wagnisgebiihr sind bei Tiefbauten vor aUem 
die unvorherzusehenden Arbeiten zu beriicksichtigen, als Wasser- und 
Frostschaden, Nachbesserungen usw. Weiter diirfen Erhohungen der 
Materialpreise, die bei langerer Bauzeit nicht durch dauernd bindende 
Vertrage fixierbar sind, Lohnsteigerungen, Verluste durch Streiks oder 
Aussperrungen nicht unberiicksichtigt bleiben. Di~ Zeittendenz gibt 
die Moglichkeit einer zutreffenden oder wenigstens angenaherten 
Schatzung, so daB erhebliche Schadigungen sich ausschalten lassen. 
Auch Arbeitermangel kann unter Umstanden den erhofften Gewinn illu
sorisch machen, denn wenn auch im aUgemeinen die Akkordarbeit eine 
relative Schiidigung am einzelnen Arbeitsstiick in engere und ertrag
liche Grenzen einschlieBt, so bleibt durch Arbeitermangel der absolute 
Verlust infolge Aufschub der BauvoUendung dennoch bestehen. Die 
Zinsen fiir die bereits aufgewendeten Bausummen lassen sich nicht im 
gleichen MaBe verringern, wie der Arbeitsfortschritt durch Arbeiter
mangel abnimmt. In Zeiten aufsteigender Konjunktur sowohl in In
dustrie als im Baugewerbe oder in Zeiten nur voriibergehender erhohter 
Bautatigkeit am gleichen Ort und seiner nachsten Umgebung ist zur 
Vermeidung von Verlusten mit diesen ganz erheblichen Einfliissen zu 
rechnen. 

AUe diese Umstande sind bei Bemessung der Wagnisgebiihr wohl 
zu beachten und daher soUten Wagnisgebiihr und Verdienst, der Zu
schlag p" bei Tiefbauten im allgemeinen zur Zeit nicht unter 15 vH 
angenommen werden. Es muB ein solcher Zuschlag als der allergeringste 
bezeichnet werden, denn er soll ja nicht allein den unmittelbaren Lebens
bedarf fiir den Unternehmer und seine Familie oder eine angemessene 
Verzinsung des Geschiiftskapitals decken, sondern auch eine Riicklage 
fiir einen Reservefonds ermoglichen und gegen die Gefahren schiitzen, 
mit denen bei Bauausfiihrungen immer gerechnet werden muB, und 
die so erheblich sind, daB selbst bei aller Vorsicht im Laufe der Jahre 
groBere Kapitalverluste nicht zu vermeiden sind. 

Der Zuschlag fiir allgemeine Unkosten Pu wird bei Unternehmungen 
zur Zeit infolge der hohen Steuerlasten kaum unter 25 v H angenommen 
werden diirfen. Fiir die Betriebsunkosten lassen sich keine Zahlen an
geben, fiir Baustoffe wird man im allgemeinen wohl mit Pb = 5 vH 
auskommen, wahrend die iibrigen Zuschlage stark schwanken und 
bis 50 vH steigen konnen je nach GroBe und Art des Baues. Werden 
nur Baustoffe und Lohne getrennt und aIle Hilfsanlagen und Betriebs
mittel mit zu den Betriebsunkosten gerechnet, wie es haufig, aber 
durchaus falsch geschieht, so ergeben sich natiirlich wesentlich andere 
Hundertteile Zuschliige, Pb kann in diesem FaIle bis 20 vH und PI iiber 
100 vH steigen. 

4. Die Veranschlagung. 
Die gleichen RechnungsgroBen wie bei der Ermittlung der Selbst

kosten kommen auch in Betracht, wenn es sich um die Vorausberechnung 
der Kosten eines Produktes oder einer technischen Anlage handelt, die 
wir mit Veranschlagung benennen. Die wirtschaftliche Aufgabe ver-

Ja.nssen, Ba.ulngenleur. 2. AnD. 15 
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langt, einmal die Giitererzeugung dem Bedarfssystem anzupassen und 
sodann das Gebot der Wirtschaftlichkeit zu beachten, d. h. den ge
wollten Nutzen mit den geringsten Kosten zu erreichen. Wir haben 
die Kosten definiert als den Wert der Giiter, die fiir den gewollten 
Nutzen verwendet werden, und der Wert der Giiter sowie die Gesamt
menge der iiberhaupt verfiigbaren Giiter kommen zum Ausdruck in 
den Preisen1). Demnach zerfallt auch das Problem der Veranschlagung 
in zwei Teile. Wir haben erstens die Kosten des Erzeugnisses zu er
mitteln und zweitens den Nutzen des Erzeugnisses. Bei jeder tech
nischen Anlage ist auBer der technischen Wirtschaftlichkeit noch der 
Nachweis erforderlich, daB sie dem Bedarfssystem, den Anforderungen 
der Wirtschaft entspricht. Und unter der technischen Wirtschaftlich
keit ist nicht allein die Erreichung des Kostenminimums fiir die Her
stellung der Anlage zu verstehen, sondern es gehort dazu auch eine 
solche Anordnung der Anlage im ganzen und in ihren Teilen, daB die 
Betriebs- und Unterhaltungskosten moglichst klein werden, wahrend 
die Lebensdauer einen GroBtwert erreicht, der wieder einen Kleinst· 
wert der Abschreibungssatze zur Folge hat. Wir erhalten somit ala 
Grundsatz der technischen Wirtschaftlichkeit, daB die J ahreskosten 
jeder technischen Anlage oder jedes Arbeitsbetriebes ein Minimum 
werden. Die technische Wirtschaftlichkeit findet ihre Grenze in den 
kleinsten Selbstkosten, wahrend die Frage nach dem groBtmoglichen 
BetriebsiiberschuB Gegenstand der kaufmannischen Wirtschaftlichkeit 
ist. Der Wirkungsgrad der kaufmannischen Wirtschaftlichkeit eines 
Betriebes wird dargestellt durch die Betriebszahl des Reingewinns 

r = ; , wenn G der Reingewinn und E die Betriebseinnahmen sind. 

Neben der technischen Vollkommenheit und der rein rechnerischen 
Wirtschaftlichkeit einer Anlage spielen aber weiter eine Rolle die Sicher. 
heit und Einfachheit des Betriebes sowie in gewissen Fallen auch die 
Erweiterungsfiihigkeit der Anlage. Bei allen technischen Anlagen ist 
namlich zu unterscheiden, ob die Anlagen fiir einen gegebenen fest
stehenden Bedarf zu errichten sind, oder ob mit einer Anderung des 
Bedarfs, in welcher Richtung und in welcher Zeit zu rechnen ist. 1m 
allgemeinen wird mit einem steigenden Bedarf und daher mit einer all· 
mahlichen VergroBerung der Anlage zu rechnen sein, aber der Bedarf 
kann auch plOtzlich bedeutend steigen und andererseits auch stillstehen 
und sogar zuriickgehen. So konnen z. B. gemeindliche Einrichtungen, 
wie Wasser-, Gas- und Elektrizitatswerke, Kanalisations· und Klar· 
anlagen infolge VOn Eingemeindungen oder durch AnschluB an Zweck· 
verbande sich plotzlich ungleichmaJ3ig entwickeln oder auch stillstehen 
und zuriickgehen. Diese oft stark schwankende Entwicklung gilt ins· 
besondere fiir Elektrizitatswerke durch AnschluB an Dberlandwerke, 
durch Heranziehung oder durch Aufkommen neuer Industrien. Man 
darf daher die Wirtschaftlichkeitsberechnungen fiir solche Anlagen 
nicht auf zu groBe Zeitdauer erstrecken, wenn man einigermaBen 
sichere Zahlen fiir die Beurteilung der AusbaugroBe erhalten will. 

1) Vgl. Abschn. r. 2. 
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Die richtige Wahl der Ausbaugro.6e ist ein weiteres Problem bei den 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Diese Anforderungen liegen aber 
au.6erhalb des Rahmens der rein rechnerischen Wirtschaftlichkeit und 
miissen daher hier ausscheiden. Das Problem der Veranschlagung ist, 
vielmehr auf die Kosten und den Nutzen einer technischen Anlage zu 
beschranken. Der Nutzen ist mit zu beriicksichtigen, denn ohne den 
Nutzen einer Anlage zu kennen, kann auch nicht beurteilt werden, ob 
die Kosten der Anlage wirtschaftlich berechtigt sind oder nicht. Die 
Kosten werden bedingt durch die Preise der Giiterelemente oder Pro
duktionsmittel, der Nutzen kann einerseits der Gewinn des Produzenten 
oder Unternehmers sein, andererseits der Ertrag der Erzeugnisse oder 
des Werkes. Zu der Kostenberechnung kommt also eine Gewinn- oder 
Ertragsberechnung hinzu, und beide zusammen, Kosten- und Er
trags berechn ung bilden den Gegenstand der Veranschlagung. 

Die Kostenberechnung oder der Kostenanschlag umfaBt die 
Zusammenstellung aller fUr das Werk erforderlichen Materialien und 
Arbeiten und deren Preise. Er gliedert sich formell in eine Massen
berechnung, in eine Berechnung des Bedarfs an Materialien 
und in eine Berechnung der Kosten nach den Massen und den Ein
heitspreisen. Diese Dreiteilung des Kostenanschlages ist behufs Er
reichung moglichster Klarheit und trbersichtlichkeit bei allen groBeren 
Veranschlagungen vorzunehmen, bei kleineren Arbeiten ist eine,Zusammen
fassung zulassig, indem die Ansatze der Massen- und Bedarfsberechnungen 
den einzelnen I>osten der Kostenberechnung vorangestellt werden. 

Die Massenberechnung wird nach den Zeichnungen und Planen auf
gestellt und bildet die Hauptgrundlage fUr die Kostenanschlage, nach 
ihr erfolgt sowohl die Berechnung des Bedarfs an Materialien wie auch 
die der Kosten. In der Kostenberechnung werden die einzelnen Liefe
rungen und Arbeiten fortlaufend numeriert undgattungsweise nach 
Titeln geordnet aufgefUhrt, indem die Vordersatze aus der Massen- und 
Materialienberechnung entnommen und mit den Einheitspreisen multi
pliziert werden. Die Einheitspreise schlieBlich werden nach den Regeln 
der Selbstkostenberechnung ermittelt. 

Der Kostenanschlag ergibt in seiner SchluBsumme den Preis des 
veranschlagten Werkes. In rechtlicher Hinsicht sind nun zwei Arlen 
von Kostenanschlagen zu unterscheiden, je nachdem ob mit der Kosten
berechnung eine Gewahr fUr den Preis iibernommen wird oder nicht. 
Es ist zu unterscheiden, ob die SchluBsumme eines Kostenan
schlages die Bedeutung eines festen Preises haben solI oder nur die 
Bedeutung einer Gesamtsumme. SolI sie die Bedeutung eines festen 
Preises haben, solI eine Gewahr fiir den Preis iibernommen werden, so 
muB dies unzweideutig zum Ausdruck kommen, die Angabe einer 
Pauschalsumme allein geniigt nicht als Preis, da eine Pauschalsumme 
auch nur eine Gesamtsumme bedeuten kann. Ist aber die Gewahr fUr 
die Kostenanschlagssumme als Preis iibernommen, so ist sie der feste 
Preis fUr das Werk und unterscheidet sich rechtlich in nichts von den 
Kauf- oder Mietspreisen. Ist die Gewahr nicht iibernommen, so gibt 
das BGB. in den Bestimmungen .iiber den Werkvertrag eine besondere 

15* 
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Vorschrift, die den auf Grund eines Kostenanschlages bestimmten Werk
preis von anderen Preisabreden durchaus unterscheidet, indem unter 
gewissen Bedingungen die etwa erforderliche hohere Kostenaufwendung 
von dem Ausfiihrenden ersetzt verlangt werden kann. Die Vergebung 
eines Werkes zu einem Pauschalpreis geniigt also nicht, um jede Nach
forderung auszuschlieBen. Voraussetzung fiir solche Nachforderungen 
ist allerdings, daB der Aufsteller des Kostenanschlages nicht die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt auBer acht gelassen, § 276 BGB., ins
besondere nicht den Werkpreis vorsatzlich falsch berechnet hat. In 
diesem FaIle kann der Aufsteller des Kostenanschlages sogar schaden
ersatzpflichtig gemacht werden, wenn nicht der je nach seiner Sach
kenntnis zu einer gewissen Uberpriifung verpflichtete Besteller die falsche 
Berechnung bemerkt hat oder bemerken muBte. 

Neben dem Kostenanschlag gehort zu der Veranschlagung eine 
Ertragsberechnung. Sie ist erforderlich, wenn es sich um Dnter
nehmungen handelt, die ein bestimmtes Wirtschaftsgut erzeugen wollen, 
also bei Gas-, Wasser-, Elektrizitatswerken, Bergwerken usw. oder bei 
Unternehmungen, die ein Verkehrsmittel schaffen wollen, wie Eisen
bahnen, StraBenbahnen usw. Eine Ertragsberechnung laBt sich von 
vornherein nur selten genau aufstellen, da das Anlagekapital stets von 
der Leistung der Anlage abhangig ist, und die Leistung, die wir wieder 
auf ein Jahr beziehen, also die Jahresleistung, keine feststehende 
GroBe ist, sondern innerhalb gewisser Grenzen geschatzt werden muB. 
Anlage und Ausriistung des Werkes sind abhangig von.der GroBe des 
kiinftigen Absatzes oder Verkehrs, und dieser kann im voraus nur ge
schatzt werden. Ausnutzung der Anlagen, Absatz oder Verkehr und die 
Preise fiir die Leistungseinheit bestimmen den kiinftigen Ertrag des 
Dnternehmens und sind in gewisser Beziehung wieder voneinander ab
hangig. Man begniigt sich daher, fiir diese einzelnen Faktoren bestimmte 
Werte anzunehmen, und bedient sich als Anhalt der Betriebsergebnisse 
ahnlicher bestehenden Anlagen. Wenn man namlich von einer Reihe 
Unternehmungen gleicher Art, aber von verschieden groBer Jahres
leistung das Anlagekapital, die Betriebsausgaben und Einnahmen in 
Beziehung zur Jahresleistung berechnet, so kann man daraus die wahr
scheinlichen Grenzwerte fiir Anlagekapital, Betriebsausgaben und Ein
nahmen entnehmen, sobald man die Jahresleistung geschatzt hat. 
Es muB also bei jeder Ertragsberechnung zunachst die Jahresleistung 
ermittelt werden, und zwar als Hochstleistung und Mindest
leistung. Die Hochstleistung ist dann maBgebend fiir die Lei
stungsfahigkeit des Dnternehmens, mithin fiir das Anlagekapital, 
und die Mindestleistung ist maBgebend fiir den Preis der Leistungs
einheit. Fiir die Leistung zwischen diesen beiden Grenzen, fiir die 
mittlere Leistung sind dann die Betriebsausgaben, die Betriebs
kosten, zu berechnen. Die Betriebskosten sowohl wie die Kapital
kosten werden am zweckmaBigsten auf die Leistungseinheit bezogen, 
und auf dieselbe Einheit miissen dann auch die Einnahmen gebracht 
werden. Die Leistung multipliziert mit dem Durchschnittspreis der 
Leistungseinheit ergibt die Einnahme. 
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Anders liegt die Aufgabe, wenn es sich nicht um ein Produktions
oder Verkehrsuntemehmen handelt, sondem um die Herstellung eines 
Bauwerkes oder einer Bauanlage. In diesem Fall eriibrigt sich 
eine Ertragsberechnung, und es kommt nur ein Wirtschaftlichkeitsnach
weisinFrage,fiirwelchewiederdieJahreskostenmaBgebendsind. Diese 
Jahreskosten setzen sich nach der im 1. Kapitel auf S. 140 angegebenen 
Formel zusammen aus den Zinsen der Baukosten, den jahrlichen Unter
haltungskosten und den Riicklagen in einen ideellen Emeuerungsfonds. 
Die Jahreskosten sind in erster Linie abhangig von der Dauer des Bau
werks und von den erforderlichen Unterhaltungskosten, also vom Kon
struktionssystem und vom Baustoff. Die Baukosten selbst lassen sich an 
Hand von V orentwiirfen fUr verschiedene Bauweisen unschwer ermitteln 
und somit auch die diesen Baukosten entsprechenden Jahreszinsen; 
schwieriger ist es, die Unterhaltungskosten und die Abschreibungs
quote zu bestimmen, hier konnen nur die gestellten Anforderungen, die 
voraussichtliche Abnutzung und die Zeitverhaltnisse einen Anhalt geben 
und sind danach zu schatzen. Die technische Wirtschaftlichkeit ver
langt dann, die Bauweise mit den geringsten Jahreskosten zu wahlen. 
Aber es kommen auch wieder verschiedene andere Griinde in Betracht, 
welche die reine technische Wirtschaftlichkeit durchkreuzen. So 
kommen z. B. bei Briicken in Betracht die durch Verkehrs- oder Strom
verhaltnisse bedingten lichten Offnungsweiten und verfiigbaren Kon
struktionshohen u. a. m. 

Bei jeder technischen Anlage ist auBerdem bei der Ertragsberechnung 
zu beriicksichtigen die Art der Anlage und die Absichten des Bauherm. 
Es ist zu beriicksichtigen, ob ein "OberschuB der Einnal\men iiber die 
Ausgaben, also ein Gewinn erzielt werden soIl, oder ob nur ein Kosten
ausgleich verlangt oder ob endlich eine teilweise Deckung der Aus-. 
gaben geniigt und ob andere nicht unmittelbar in Geld auszudriickend
V orteile, wie Erhohung des Volkswohlstandes der betreffenden Landese 
teile, den "OberschuB der Ausgaben iiber die Einnahmen oder die Aus" 
gaben iiberhaupt rechtfertigen. AIle diese Momente beeinflussen zwar 
die kaufmannische Wirtschaftlichkeit der technischen Anlage, sind aber 
trotzdem in volkswirtschaftlicher Hinsicht von Bedeutung. 

Bei der Berechnung der Anlage- oder Baukosten unterscheidet man 
je nach dem Zweck und dem Grad der Durcharbeitung der EntwUrfe 
Kosteniiberschlage oder Kostenanschlage. Die ersteren werden 
auf Grund allgemeiner Entwiirfe aufgestellt, und die Baukosten werden 
durch eine auf Schatzung beruhende Berechnung ermittelt. Es geschieht 
dies meist in der Weise, daB man fiir besonders kennzeichnende Ein
heiten die bekannten Kosten einer moglichst gleichartig ausgefiihrten 
Bauanlage einsetzt, z. B. bei Kanalen, FluBregulierungen, Eisenbahnen 
je 1 km Lange, bei Schleusen je 1 m Hebung, bei Wehren je 1 m2 

DurchfluBoffnung, bei Talsperren je 1 m 3 Fassungsraum, bei Kraft
anlagen je 1 PS usw. oder auch bei mehr Zeitaufwand und besseren 
Unterlagen, indem der Umfang der vorkommenden Bauarbeiten, z. B. 
Erdarbeiten, Uferbefestigungen u. a. iiberschlaglich bestimmt und die 
Kosten an Hand der von anderen Bauten bekannten Einheitspreise be-
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rechnet werden, oder auch, indem fiir einzelne Bauwerke, Schleusen, 
Brucken, Gebaude, geschatzte Werte eingesetzt werden. FUr Wasser
bauten ist fiir diesen Zweck sehr zu empfehlen die Benutzung der stati
stischen Nachweisungen iiber ausgefUhrte Wasserbauten des preuBischen 
Staates von P. Roloff, Berlin 1907. Auch das Handbuch der Ingenieur
wissenschaften enthalt brauchbare Beispiele. 

Die Kosteniiberschlage enthalten also nur iiberschlagliche Berech
nungen und haben den Zweck, bei den ersten Vorarbeiten fUr eine 
Bauaufgabe festzustellen, ob iiberhaupt, in welcher Weise und mit 
welchen Mitteln ein Bau in Aussicht zu nehmen ist, und ob seine Kosten 
in richtigem Verhaltnis zu den Vorteilen stehen. Die Kostenanschlage 
sollen bereits eine moglichst zutreffende Ermittlung der zu erwarten
den Kosten geben, bediirfen daher bereits ausfUhrlicher Entwiirfe. 
Sie bestehen aus ausfiihrlichen Berechnungen, wenn die baulichen MaB
nahmen bereits eng umgrenzt sind und es sich bereits um die Ver
anschlagung bestimmter Bauwerke handelt, die in allen ihren Teilen 
durch Unterlagen und Entwurfszeichnungen der Art und dem Umfang 
nach hinreichend bekannt sind. 

Ein Kostenanschlag setzt sich zusammen aus: 
a) der Massenberechnung, 
b) der Berechnung des Bedarfs an Baustoffen, 
c) der Kostenberechnung. 
Behufs Erreichung moglichster Klarheit und Ubersichtlichkeit ist 

diese Teilung bei allen groBeren Veranschlagungen vorzunehmen, bei 
einfachen Bauten ist eine Zusammenfassung zulassig, indem die An
satze der Massen- und Bedarfsberechnungen den einzelnen Posten der 
Kostenberechnung vorangestellt werden. Der Kostenanschlag umfaBt 
also die Ermittlung, die iibersichtliche Aufstellung und Beschreibung 
der erforderlichen Baustoffe sowie der beim Bau vorkommenden Arbei
ten, so daB die Berechnung der Kosten im einzelnen erfolgen kann. Es 
miissen hierbei samtliche Gattungen von Bauarbeiten moglichst nach 
der Reihenfolge, wie sie beim Bau zur AusfUhrung kommen, einzeln 
aufgefiihrt und nach ihrem Wert berechnet werden. 

Die Massenberechnungen bilden die Hauptunterlage fiir die 
Kostenanschlage. Sie miissen aIle Posten enthalten, die zur Veran
schlagung kommen, geordnet in derselben Reihenfolge wie im An
schlage und mit fortlaufenden Nummern versehen, die tunlichst mit 
denen der Kostenberechnung iibereinstimmen. Die Rechnungsansatze 
sind kurz und iibersichtlich darzusteIlen, aIle in ihnen vorkommenden 
MaBe miissen in den Zeichnungen enthalten sein oder durch besondere 
Skizzen nachgewiesen werden. AuBer den EinzelmaBen miissen auch 
samtliche MaBe einer Richtung zusammengezahlt und mit der ganzen 
Lange oder Tiefe des Bauwerks verglichen werden, da durch das einzelne 
Messen mit dem Zirkel leicht Fehler und Ungenauigkeiten entstehen 
konnen. Sind fUr einzelne Posten der Massenberechnung umfangreiche 
Zusammenstellungen unter Benutzung besonderer Formulare erforder
lich, so werden diese als besondere Anlagen behandelt und in die Massen
berechnung wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
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Bei der Berechnung der Erdarbeiten wird je nach Art des Ent
wurfs verschieden vorzugehen sein. Fur Einzelbauwerke, wo es sich 
nur um Herstellung der Baugrube handelt, wird die auszuhebende 
Bodenmenge aus den in den Entwurfszeichnungen angegebenen MaBen, 
notigenfalls unter Beifugung von MaBskizzen, berechnet. Bei umfang
reichen Erdarbeiten erfolgt die Ermittlung der zu bewegenden Boden
massen aus den Querschnitten, indem der korperliche Inhalt zwischen 
zwei Querschnitten durch Multiplikation der halben Summe der Quer
schnitte mit ihrer Entfernung bestimmt wird. Fur den Bedarf an Boden 
zu Auftragen ist hierbei die Auflockerung der Abtragmassen, das Setzen 
der Auftragmassen, etwaiger Verlust durch Stromangriff oder durch 
Zusammendruckbarkeit des Untergrundes zu beriicksichtigen. Die ab
zutragenden Bodenmassen werden zweckmaBig nach Bodenarten wegen 
der verschiedenen Losekosten getrennt. Fiir die Berechnung der Erd
mass en empfiehlt sich folgendes Formular, welchem nach Bedarf 
Spalten fur die verschiedenen Bodenarten angefugt werden konnen. 

Berechn ung der Erdmassen. 
<= Summe Entfer-0 M1ttlerer :;:; Quer- zweier nung der 

~~ Ansatz schnitt Quer- Quer- Quer- Inhalt . schnltte schnitt schnltte 
" '" m' m' m' m m' '"c:1 

1m AnschluB an die Erdmassenberechnung ist bei groBeren Erd
arbeiten ein Massenverteilungsplan rechnerisch oder zeichnerisch 
aufzustellen, aus dem die Verwendung der gewonnenen Erdmassen 
und die Forderweiten hervorgehen. Am zweckmaBigsten wird die Mas
senverteilung auf zeichnerischem Wege vorgenommen unter Benutzung 
der in der Erdmassenberechnung ermittelten Werte. In Betracht 
kommen hier die von Goring, Launhardt, Oppermann u. a. an
gegebenen Verfahren. Eine Zusammenstellung der zu bewegenden Erd
massen erfolgt auBerdem noch zweckmaBig nach folgendem Formular: 

Berechn ung der Erdarbei ten. 

Verteilung der Bodenmassen 
,..; Zu befordernde Ort der Entnahme Ort der Verwendung Mittlere 
Z 

~ 
Bodenmassen Schwer- Schwer- Transport-

Station 
punkt 

Station 
punkt welte 

m' von bls Station von I bls Station m 
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Auf Grund der Massen- und Arbeitsberechnungen und etwaiger 
sonst auf die Preisbestimmung noch einwirkenden Umstande sind 
sodann die Einheitspreise fUr die Bodenbewegung zu berechnen. 

Bei NaBbaggerarbeiten ist es vielfach notwendig, die Einheitspreise 
auf lose Masse zu beziehen, so wie sie in den FordergefaBen, Prahmen 
oder Schuten, fortgeschafft wird. Das Auflockerungsverhaltnis schwankt 
bei sandigen oder moorigen Bodenarten zwischen 1,1 und 1,5. Fur den 
Kostenanschlag ist es daher zweckmaBig, die aus den Querschnitten 
berechnete Bodenmasse durch Multiplikation mit dem Auflockerungs
verhaltnis auf lose Masse umzurechnen. 

FUr Maurer-, Steinmetz-, Zimmerer- und Pflasterarbeiten 
wird folgendes Formular unter Einsetzung der aus den Zeichnungen 
entnommenen MaBe benutzt: 

Inhaltsberechnung von Bauteilen . 

...: Vor- Lange Brelte Flaehe Hohe Inhalt 
Z 

:E 
der- Gegenstand 

>-'l satz m m m' m m' 

I 
! 

I 
Kommen Werksteine in groBerer Zahl im Mauerwerk vor, so wird 

fiir jeden Stein der Inhalt des umschriebenen Raumrechtecks ermittelt; 
der wirkliche Inhalt der Werksteine wird auBerdem bei den Mauer
maBen in Abzug gebracht. 

Bei Bauholz ist in der Massenberechnung jede Holzart gesondert 
zu berechnen, die Abmessungen sind einschlieBlich Zapfen, Blatter, 
Federn usw. anzugeben oder es ist fur Verschnitt ein angemessener 
Pro:ientsatz hinzuzufugen. ZweckmaBig ist folgendes, auf zwei Seiten 
zu verteilendes Formular. 

1. Seite. 

..; Lange Sehnlttholz 
Z Stuek- 1m 1m 

I ~ 
zahl einzelnen ganzen Brelte Hohe 

m m em em 

I 
der Holzer. 2. Seite. 

Lange der Holzer bel den Quersehnitten von 

15/18 20/25 

em em em em 

I I 

Berechnung 

Rundholz-
dureh- Bezeiehnung 
messer der HOlzer 

em 

Fur die Arbeitslohn
bereehnung 

Bohlen oder 
Bretter Langholz 

m" m 
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Die aus Metallen, Eisen, Stahl, Kupfer, Blei usw. herzustellenden 
Bauteile werden in der Regel nach Gewicht, unter Umstanden auch 
nach Stuckzahl berechnet. Teile, deren MaBe in den Entwurfszeichnun
gen nicht dargestellt sind, werden durch MaBskizzen zur Seite er
lautert. Gegenstande schwer zu berechnender Form werden uberschlag
lich ermittelt. Fur die Gewichtsberechnung kommt folgendes Formular 
in Betracht. 

Gewichtsb erec hn ung von Eisen bau werken. 

... 
~ 

Abmessungen Gewichte in kg 
Z " fiir 1 m 
:E " Benennung Lange Breite ~ fiir 1 Stiick Gesamtgewicht 1'1 oder 1m' -< A 
H mm mm mm (2 Dezimalen) (1 Dezimale) (ohne Dezimale) 

Fiir die PreuBische Staatsbauverwaltung war die Aufstellung von 
Entwurfen und Kostenanschlagen geregelt durch den MinisterialerlaB 
yom 26. Marz 1908 betreffend Vorschriften der Staatsbauverwaltung 
fUr Tiefbauten. Diesen Vorschriften sind auch die Formulare fur 
Massen- und Kostenberechnungen beigefUgt. 

Am Schlusse jeder Massenberechnung werden der berechneten Menge 
und dem Stoffe entsprechende Abrundungen grmacht. Zuschlage fUr 
Verluste, Verschnitt, Bruch usw. an Baustoffen werden aber besser 
bei den einzelnen Baustoffen gemacht. 

Die Berechnung des Bedarfs an Baustoffen erfolgt auf besonderen 
Formularen durch Multiplikation der in der Massenberechnung ermittelten 
Mengen der einzelnen Bauwerksteile mit den fur die Einheit erforder
lichen Baustoffmengen, wenn der Baukorper nicht aus einem einzelnen 
Baustoff besteht wie bei Holz- und Eisenkonstruktionen, sondern aua 
mehreren Baustoffen, wie die Maurer-, Beton- und Faschinenarbeiten. 
Fur diese Baukorper ist es also notwendig, den Bedarf an einzelnen 
Baustoffen zu kennen. Die besten Zusammenstellungen uber den Be
darf an Baustoffen fUr Maurer-, Beton- und Faschinenarbeiten sind in 
den Vorschriften der fruheren PreuBischen Staatsbauverwaltung fur 
Wasserbauten enthalten. Diese lauten fUr Maurerarbeiten: 

Zusammenstellung des Bedarfs an Maurerbaustoffen zu 
Wasserbau ten. 

-~ . .., 01 ... -"'..., 
Z "S'" 1'1" ..., 

~~E -z:a '" Einheit Gegenstand Bruchsteine ...,,, :0 Bernerkungen 

~ ~~~ <Ow ::;! 

m' Stiick rn' rn' 

1 1 m3 Beton. - - 0,90 0,460 BeimMi:irtel 
2 1m3 Stampfbeton . - - 0,80 0,460 sind3-5vH 
3 1m3 Bruchsteinfunda- Verlust zu 

mentmauerwerk. 1,25-1,30 - - 0,333 rechnen 



..: 
Z 

~ 
H 

1 
2 
3 
4 
5 
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Zusammenstellung des Bedarfs an Maurerbaustoffen zu 
Wasserbauten (Fortsetzung). 

..: -c;;- .'" :s ~S~ =as Z ~~~ ~~ ... 
Elnhelt Gegenstand Bruchstelne '0 Bemerkungen 

~ ~~.£ 00., ::s 
H 

m' Stiick m' m' 

4 1m3 Bruchsteinfreimauer -
1,25-1,301 werk. -- - 0,300 

5 1m3 Werksteinmauerwerk - - - 0,100 
6 1m3 Werksteingewolbe - - - 0,120 
7 1m3 Ziegelmauerwerk . - 400 - 0,280 Bei gutem 
8 1m3 Ziegelgewolbe -- 400 - 0,280 Ziegelma-
9 "1m2 Ziegelmauerwerk terial sind 

(1/2 Stein starke 3vR, beige-
Fachwerkwand) . - 35

1 

- 0,025 ringerem 
10 1m2 Ziegelmauerwerk in 5-8vRVer-

• Kreuzverband zu lust zu rech-
verblenden . - 75 - 0,052 nen 

11 1m2 Bruchstein-Rerd-
pflaster -- - - 0,063 

12 1m2 Werksteinplatten zu 
verlegen - - -- 0,028 

13 1m3 Ziegelsteinabdek-
kung (Rollschicht) . - 400 - 0,250 

14 1m2 Ziegelpflaster flach 
mit vergossenen 
Fugen. - 32 - 0,008 

15 1 m 2 Ziegelpflaster hoch-
kantig wie VOl' • - 56 - 0,015 

16 1m2 Bruchsteinmauer-
werk zu fugen . - - - 0,018 

17 1m2 Werksteinmauer-
werk zu fugen . - - - 0,004 

18 1 m 2 Ziegelmauerwerk zu 
fugen - - -- 0,007 

19 1m2 Bruchsteinmauer-
werk zu berappen - - - 0,025 

20 1 m B Ziegelmauerwerk zu 
berappen -

I 
--- - 1°,015 1 1 m 2 Ziegelmauerwerk zu 

putzen. - - - 0,020 
2 

Der Bedarf an MorteIstoffen ergibt aich aua foIgender 
Morteltafel. 

Zllilammensetzung Bedarf filr 
nach Raumtellen R. T. Er· 1 m' Mortel an 

.0"1 :a '" 
gleblg-

~~ :g '" Verwendbarkelt des == ., <l 'tl kelt <l 'tl Mortels zu 

~~I ~ 
., = as" S ;!;J = .>d as 't S c> as ... ., as O! 00 " O! 00 

~~ 11:< ~ R. T. ~~ ... ~ E-< 

A. TraJ3mortel. 
1 0,5 1,1 0,91 0,46 Fugen 
1 0,75 0,5 1,6 0,63 0,47 0,31 Beton} je nachdem dauernd 
1 1 1 2,1 0,48 0,48 0,48 oder zeltwelse unter 

" Wasser oder 1m 
1 1,5 2 2,5 0,40 0,60 0,80 ,. Trocknen 
1 2 3 4,0 0,25 0,50 0,75 Gew. Mauerwerk, Rapputz 
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Mort e I tafel (Fortsetzung). 

Zusammensetzung Bedarf fiir 
,.; nach Raumtellen R. T. Er· 1 m' Mortei an 
Z "'.., :2 giebig· "'.., :a Verwendbarkeit des .!!' keit '" 
~ 

<=<= '" "" <=<= '" Ql 

"" Morteis zu as'" Ei ~ " 
oS'" S 

~ <= +lEi 0> oS +lEi 0> oS ... '" ~ 
00 ... ", oS 00 

~~ ~~ ... 
~ R. T. Eo< ~ 

B. Zementmortel. 
6 1 1 1,3 0,771 0,77 Fugen, VergieJ3en 
7 1 1,5 1,7 0,59 0,88 Putz, Gewolbe 
8 1 2 2,2 0,45

1 

0,91 Pflaster, Rapputz 
!J 1 3 3,0 0,33 1,00 Mau"w"k, Beton I 10 1 4 3,8 0,26 1,05 " " siehe 

11 1 5 4,6 0,221 1,09 " " !fde. 
12 1 0,5 3 3,5 0,29 0,14 0,86 " " Nr. 2 
13 ] 1 5 5,0 0,2°

1 
0,20 1,00 " " bis 4 

14 1 1 7 6,8 0,15 0,15 1,03 
Fiillbeton, d~/3mauerwerk 15 1 2 10 9,4 0,11 0,21 1,06 

C. Wasserkalkmortel. 
l(il-i-i 1 i 2 2,4 I -- i -- i 0,42 i 0,83 I Mauerwerk 

Fiir den Bedarf an Baustoffen zu Beton sind in der Zusammen
steHung feste Zahlen angegeben, die nicht ohne weiteres als maBgebend 
angesehen werden diirfen. Denn die Betonbaustoffe weisen vielfach 
recht erhebliche Unterschiede in ihrer Beschaffenheit auf, denen aIle 
Zahlenangaben iiberhaupt nicht Rechnung tragen konnen. Beton
baustoffe sind Sand, Kies, Grus und Steinschlag. Sand und 
Kies werden unterschieden nach der KorngroBe, indem Gemische bis 
zu 7 mm KorngroBe als Sand und solche von 7-70 mm KorngroBe 
als Kies bezeichnet werden. Kiessand ist das natiirliche Gemenge von 
Sand und Kies, wie es sich in der Gewinnungsstelle vorfindet. Unter 
Steingrus oder Splitt wird zerkleinertes Gestein von 7 bis etwa 25 mm 
"KorngroBe und unter Steinschlag oder Schotter zerkleinertes Gestein 
ron etwa 25-70 mm groBter Abmessung verstanden. Unreinigkeiten 

wie Lehm, Ton und ahnliche Bestandteile wirken schadlich auf die 
Festigkeit des Betons, wenn sie an den Sand- oder Kieskornern fest 
haften. Sind sie im Sand fein verteilt, ohne an den Kornern fest zu 
haften, so schaden sie in der Regel nichts, sie konnen sogar unter Um
standen die Festigkeit erhohen. Haften sie an den Kornern, so konnen 
die Sande und Kiese zuweilen durch Waschen noch brauchbar gemacht 
werden, in den meisten Fallen ist aber Waschen verfehlt. BraunkohJen
stucke, die in manchen FluBkiessanden vorkommen, wirken schadIich, 
wenn sie in groBeren Mengen vorhanden sind. Fiir Eisenbetonbauten 
diirfen unreine MateriaIien iiberhaupt nicht verwandt werden. 

1m Westen Deutschlands hat man im allgemeinen, wenn nicht 
gerade FluBsand zur Verfiigung steht, Mangel an Sand und DberfluB 
an Grus- und Steinschlag. 1m Osten dagegen, wo der zur Verfiigung 
stehende Baustoff den diluvialen Geschieben entstammt, ist OberfluB 
an Sand und Mangel an Kies. So ergibt beispielsweise der in Konigs
berg zur Verfiigung stehende Kiessand beim Aussieben von 1 m3 nur 
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200 1 Kies mit iiber 7 mm KorngroBe und hiervon haben wiederum 
nur 50 1 ein groBeres Korn als 25 mm. Die Siebproben ergeben also 
ein Verh!iJtnis von Sand zu Kies wie 4: I, oder wenn man den Kies 
mit iiber 25 mm KorngroBe als ungeeignet fiir Eisenbetonbauten an
sieht, von 6,6: 1. Verwendet man also den Kiessand nach Aussieben 
des groben Kieses, so erhalt man bei einem Mischungsverhaltnis von 
I Zement zu 3,5 Kiessand, der aus 6,6 TeiIen Sand und I Teil Kies 

besteht, ~:: = 0,46 Kies und 0,46 . 6,6 = 3,04 Sand, d. i. ein Mischungs

verhaltnis des Betons von I : 3, 04 : 0,46, womit, wie wir nachher sehen 
werden, ein dichter Beton nicht zu erzielen ist. 

Die Menge der Einzelstoffe fUr den Beton ist von der Ergiebigkeit 
der Betonmischung, also hauptsachlich von dem Raum, den die Hohl
raume im Kies oder Steinschlag einnehmen, abhangig. Das MaB dieser 
Hohlraume kann aber je nach der Beschaffenheit des Zuschlagsstoffes 
verschieden sein. Beim Sand ist das MaB der Hohlraume nicht so 
schwankend, daher die Mortelergiebigkeit ziemlich konstant, dagegen 
kann das MaB der Hohlraume bei den Zusohlagsstoffen sehr verschieden 
sein. Theoretisch la13t sich also der Bedarf an Baustoffen nach den in 
den Zuschlagstoffen vorhandenen Hohlraumen ermitteln, indem der 
Mortel die Hohlraume der Zuschlagstoffe, Kies oder Steinschlag, aus
fiilIen solI, und zwar so, daB aIle Stiicke der Zuschlagstoffe von einer 
diinnen Mortelhaut eingehiilIt sind. Praktisch ergibt aber die Aus
fUlIung aller Hohlraume des Zuschlagstoffes mit Mortel einen unnotig 
fetten Beton. Z. B. enthalt Steinschlag oder Schotter, wenn er in der 
KorngroBe ziemlich gleichmaBig ist, bis zu 50 vH Hohlraume, so daB 
zur AusfiilIung der Hohlraume in I m3 Steinschlag 0,5 m 3 Mortel 
erforderlIch ware. Dies wiirde Verschwendung sein und man nimmt 
daher entweder den Steinschlag gemischtkornig, so daB ein Teil der 
Hohlriiume bereits durch feineren Steinschlag ausgefiilH wird, oder 
man setzt zur AusfUllung eines Teils der Hohlraume feinen Kies hinzu, 
d. h. man wahlt zum Mortel statt des reinen Sandes Kiessand, der aus 
etwa 60 vH feinem bis grobem Sand und 40 vH Kies bis zu I8mm 
Korngro13e besteht. Zu einem Mortel aus Zement oder TraBkalk und 
solchem Kiessande kann man dann als Zuschlag reine Kiessteine oder 
Steinschlag nehmen, und zwar, wenn man nur die Festigkeit des Betons 
im Auge hat, etwa 25 vH mehr Steinschlag wie Kiessteine. Man erzielt 
daher immer den wirtschaftlich besten Beton, wenn man sowohl zum 
Mortel wie zu den Zuschlagen ein gemischtkomiges Material nimmt, 
das moglichst aIle KorngroBen enthalt. ZweckmaBige Betonmischungen 
sind dann fiir erdfeuchten Stampfbeton bei Kiesbeton I : 3 : 3, I : 4: 4, 
I : 5 : 5, I: 6 : 6, I: 7 : 7 und bei Steinschlagbeton I: 3 : 4, I: 4: 5, 
I : 5 : 6, I : 6 : 8, I : 7 : 9. Und den Bedarf an Banstoffen berechnet man 
dann prakt.isch am einfachsten, indem man den Zement unberiick
sichtigt laBt, die Einzelteile an Kiessand nnd Kiessteinen bzw. Stein
schlag addiert und dnrch Abzug von 20 vH bei Kiesbeton und von 25 vH 
bei Steinschlagbeton die gestampfte Betonmasse ermittelt. Z. B. Kies
beton 1: 6: 6 enthiilt 12 Teile Kiessand und Kiessteine, Verdichtnng 
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20 vH ergibt 12-2,4 = 9,6 m3 Beton, mithin erforderlich fUr 1 m 3 

1 6 
BetonT,6 = 0,104m3 Zement zu 1400 kg = 146 kg, 9,6 = 0,625 m 3 

Kiessand und Kiessteine. Oder bei Steinschlagbeton 1 : 6: 8 = 14 Teilen 
Kiessand und Steinschlag und 25 v. H. Eingang ergibt 14 - 3,5 

= 10,5 m3 Beton, mithin Materialbedarf 1~,5 = 0,095 . 1400 = 133 kg 

Zement, 1~5 = 0,57 m3 Kiessand, 1~5 = 0,76 m 3 Steinschlag. In 

der Praxis wahlt man nun fur die einzelnen Teilmengen runde Zahlen 
und erhalt dann fur Kiesbeton 1 : 6 : 6 die Mengen zu einer Mischung 
50 1 = 70 kg Zement, 6· 50 = 300 1 Kiessand und Kiessteine, fUr den 
gleichwertigen Steinschlagbeton 50 1 = 70 kg Zement 6· 50 = 300 1 
Kiessand 8· 50 = 400 1 Steinschlag oder ein Mehrfaches von diesen 
Mengen je nach der GroBe der Mischungen. Wenn man dann noch vor· 
sichtshalber fur Verluste 5 vH hinzurechnet, so erhalt man Beton· 
stoffmengen, mit denen man auf der Baustelle immer auskommt. 

Handelt es sich indes um Betonarbeiten von groBem Umfang oder 
starker Beanspruchung, so ist immer eine genaue Untersuchung der zur 
Verfugung stehenden Materialien erforderlich. Es mussen Proben ge· 
macht werden zur Feststellung der Hohlraume, es mussen Festigkeits. 
proben bei den verschiedenen Mischungsverhaltnissen gemacht werden 
und erst dann kann nach der Beschaffenheit der Materialien und nach 
der verlangten Festigkeit das richtige Mischungsverhaltnis bestimmt 
werden. 

Das MaB der Hohlraume schwankt im allgemeinen bei eingestampftem 
Zuschlagstoff, d. i. in der Lagerung, wie er sie spater im Beton haben 
soll, zwischen 0,30 und 0,45 der Menge des Zuschlagstoffes. Hat man 
z. B. fur die Hohlraume den Wert 0,325 gefunden, so ermitteln sich fur 
eine Betonmischung 1 : 3 : 3 die Mengen der Einzelstoffe wie folgt: In 
3 Teilen Steinschlag oder Kies sind 3 . 0,325 = 0,975 Teile Hohlraume ent· 
halten, in welche ebensoviel Mortel hineingeht. Der Mortel 1 : 3 hat eine 
Ergiebigkeit von 3, daher Ergiebigll:eit des Betons 3 -0,975 + 3 = 5,025. 

Zu 1 m 3 Beton 1: 3: 3 gehoren also 5,~25 = 0,2 m3 Zement, 

5,~25 = 0,6 m 3 Sand und 5,~25 = 0,6 m3 Steinschlag oder Kies. 

Vielfach ist es nun heute noch nicht moglich, Sand und Kies getrennt 
zu beschaffen, sondern es wird der aus Sand und Kies bestehende Kiessand, 
wie er in der Grube vorkommt, geliefert. Dann weiJ3 man nicht., wieviel Sand 
und Kies in dem Kiessand enthalten ist und muJ3 dies zunachst feststellen. 
Fiir die Mortelmischung kommt nur der Sandgehalt des Kiessandes in 
Bet.racht, der Kiesgehalt ist dafiir gleichgiiltig. Es ist also zunachst der 
Kiessand auf einem Sieb mit runden Lochern von 7 mm Durchmesser 
durchzusieben und festzustellen, wieviel Teile Sand und wieviel Teile 
Kies sich aus 100 Raumteilen Kiessand ergeben. Die sich ergebende Summe 
der Sand- und Kiesmenge wird wegen der Hohlraume des Kieses groJ3er 
sein als die Menge Kiessand. Sodann sind die Hohlraume im ausgesiebten 
Kies festzustellen. Hat man z. B. gefunden, daJ3 100 Raumteile Kiessand 
72 Teile Sand und 38 Teile Kies enthalten und sind die Hohlraume im ge
siebten Kies zu 0,36 festgestellt, so sind, wenn wieder eine Betonmischung 
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. 100·3 
1: 3: 3 hergestellt werden soll, zu 3 RaumteJlen Sand ~ = 4,17 Raum-

teilen Kiessand notig, in welchen wiederum ~'~~ . 38 = 1,58 Raumteile Kies 

enthalten sind. Da 3 Raumteile Kies erforderlich sind, so miissen 3 - 1,58 
= 1,42 Raumteile Kies dem aus Kiessand und Zement gebildeten Mortel 
zugesetzt werden. Der Betonmischung 1 : 3 : 3 wiirde also hier eine Mischung 
von 1 : 4,17 Kiessand und 1,42 Kies entsprechen. Da ferner in 3 Raumteilen 
Kies 3· 0,36 = 1,08 Raumteile Hohlraume enthalten sind und die Er
giebigkeit des Mortals 1 : 3 gleich 3 ist, berechnet sich die Ergiebigkeit der 
Betonmischung 1: 4,17 : 1,42 = 3 + 3 - 1,08 = 4,92. Zu 1 m S Beton 

sind daher notig 4,~2 . 1400 = 284 kg Zement, !:!; = 0,85 rna Kies

sand und !::~ = 0,29 m S Kies. Um die Mengen der Einzelbaustoffe 

berechnen zu konnen, mull man also das Verhaltnis des Sandes und Kieses 
in dem Kiessand und die Hohlraume im Kies ermitteln, dann kann man die 
Ergiebigkeit der verlangten Betonmischung und daraus die erforderlichen 
Einzelmengen berechnen. 

Die Wahl der Betonmischung richtet sich in erster Linie nach der 
Beanspruchung durch Druck, Zug oder Biegung, welcher der Beton im 
Bauwerk gewachsen sein solI, und zwar wird sich hiernach hauptsachlich 
die Mortelzusammensetzung, also das Verhaltnis von Zement und Sand 
im Beton bestimmen. Der Stein- oder Kieszusatz hat einen geringeren 
EinfluB auf die Festigkeit des Betons, vorausgesetzt, daB Steine oder 
Kies nicht weniger widerstandsfahig sind alB der Mortel nach seiner Er
hiirtung. Der zu wahlende Zuschlagstoff muB wenigstens die Festigkeit 
des erharteten Mortels haben, wenn man keinen wirtschaftlichen Fehler 
begehen will. 

Der Beton fiir Eisenbetonarbeiten solI nun nach den Vorschriften 
auch dicht sein. Um einen dichten Beton herzustellen, muB zuniichst 
die Bedingung erfullt sein, daB die Mortelmenge die Hohlraume des 
Zuschlagstoffes ubersteigt, und zwar um mindestens 20 vH, besser 
25-30 vH. Eine groBere Menge des Zuschlagstoffes gibt Veranlassung 
zur Bildung von Steinnestern im Beton, bei denen der Mortel zur ge
nugenden Verkittung nicht ausreicht. Sodann muB auch der Mortel 
selhst moglichst dicht sein. Ein MaB fur die Dichtigkeit des Sandes gibt 
das Verhaltnis zwischen seinem Raumgewicht und seinem spezifischen 
Gewicht, und zwar ist das Raumgewicht fur den eingeriittelten Zustand 
des Sandes maBgebend, weil er im gestampften Betonmortel ebenfalls 
eine dichte Lagerung haben solI. Bei Kiessand gilt das gleiche. Ein 
Mortel wird moglichst dicht, wenn die Hohlraume des Sandes mit dem 
chemischen Stoff, der aus der Verbindung von Zement und Wasser ent
steht, vollstandig angefullt werden und auBerdem noch ein gewisser 
"OberschuB davon zum Einhullen der einzelnen Kornchen vorhanden ist. 
Die GroBe dieses "Oberschusses kann man ebenfalls zu etwa 20 v H wahlen. 
Bei der Herstellung des Betons ist es aber kaum moglich, den Wasser
zusatz so genau zu hemessen, daB er gerade zur dichtesten chemischen 
Verbindung mit dem Zement ausreicht und kein "OberschuB an Zement 
oder an Wasser verbleibt. Denn der erforderliche Wasserzusatz ist nicht 
gleichbleihend, sondern jedesmal von der Art der Baustoffe, der Wit-
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terung, dem Feuchtigkeitsgehalt und der Wasseraufnahmefiihigkeit der 
Baustoffe abhiingig. Ein VberschuB an Wasser verdunstet oder ver
sickert allmiihlich im Beton und verringert dessen Dichtigkeit, ein Vber
schuB an Zement ist allerdings weniger nachteilig fiir die Dichtigkeit des 
Betons, da er nicht wie das Wasser verschwinden und Hohlriiume hinter
lassen kann, aber unwirtschaftlich. In der Praxis wird man daher den 
dichtesten Beton dadurch am zuverlassigsten erhalten, daB man den 
Zementzusatz groBer als die Undichtigkeit im Sand oder Kiessand und 
den Wasserzusatz nicht zu reichlich wiihlt, 

Ergibt sich z. B. fUr einen Kiessand 
Raumgewicht eingefUllt zu . 1,941 
Raumgewicht eingeruttelt zu 2,211 
spezifisches Gewicht zu 2,667 

so ist der Dichtigkeitsgrad = ;::~~ = 0,829 und der Undichtigkeitsgrad 

1- 0,829 = 0,171. Will man nun mit diesem Kiessand einen moglichst 
dichten Beton herstellen, so wird der Zementzusatz zu 1 Raumteil Kies
sand 0,171 + 20 vH = 0,205 Raumteile. 1st das Raumgewicht des cin
gefUllten Kiessandes, wie man ihn in der Praxis abmi13t, zu 1,941 gefunden, 

h d . .. I K' d 1, 2,211 1 14 R 'I so entsprec en em emgerutte ten lessan 1,941 =, aumtel e 

eingefUllter Kiessand. Das Verhaltnis von Zement und Kiessand wird also, 
wenn die Raumgewichte des eingeruttelten Zemelltes 1,92 und des ein-

.. b 0,205 ' 1,92 d N gefullten Zementes 1,4 etragen, 1,4 : 1,14 = run 1: 4. ehmen 

wir wieder an, daB in 100 Raumteilen des Kiessandes 72 Raumteile Sand 
und 38 Raumteile Kies enthalten sind, so ergibt sich die reine Mortelmischung 

zu 1 : 7:~0 4 = 1 : 2,9 mit einer Ergiebigkeit von etwa 2,9. Sollen von dieser 

Mortelmenge nun 25 vH = rund 0,75 Raumteile als Uberschu13 zum Um
hullen der oinzelnen Stucke des Zuschlagstoffes dienen, so bleiben fUr die 
AusfUllung der Hohlraume noch 2,9 - 0,75 = 2,15 Raumteile. Hat der 

Kies wieder 36 vH Hohlraume, so kann die Zuschlagmenge ~,!~ = 6 Raum

teile betragen. Da in den 4 Raumteilen Kiessand 3~~04 =' 1,5 Raumteile 

Kies enthalten sind, so konnen demnach dem Kiessand noch 6,0 - 1,5 
= 4,5 Raumteile Kies zugesetzt werden, so da13 das Mischungsverhaltnis, 
das bei dem gewahlten Kiessande rechnerisch noch als dicht zu bezeichnen 
ist, 1: 4 : 4,5 lauten wiirde. 

D' D' h ' I d W t Kittmasse D' B h uJ3 "0 Ie lC te 1st a so er er: Hohlraume' leser ruc m gro er 

als die Zahl 1 sein, wenn Dichte vorliegen solI. Fur den Beton mit Konigs
berger Kiessand von 1: 3,04: 0,46 erhalten wir dann bei dem Wasserzusatz 
von 16 vH zu den Mortelstoffen von 1 m 3 Zement und 3,04 m 3 Sand 
folgende Verhaltnisse: 

Raumtelle Ausbeute Klttmasse Hohlrllume I Dlchte 

1 Zement, 0,48 0,48 --
3,04 Sand, , 3,04'0,6 = 1,82 -- 3,04' 0,4 = 1,22 1,13 = 0 93 
4,04'0,16= 0,65 1,22 ' 

Wasser. 0,65 0,65 -
2,95 1,13 1,22 0,93 
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Die Diehte im Mortel ist also kleiner als 1, und es liegt somit Undiehte 
vor, d. h. es sind nieht alIe Hohlraume im Sande dureh Kittmasse aus· 
gefUUt. Um diesen Mortel dieht zu machen, muJ3 ieh den Sandgehalt herab. 
setzen. ErfahrungsgemaJ3 wird nun der Mortel erst dieht, wenn der Sand. 
gehalt nieht hoher als 2,5 ist. Bei diesem Misehungsverhaltnis des Mortels 
von 1: 2,5 ergibt sieh namlieh 

Raumteile I Ausbeute Kittmasse Hohlraume Dlehte 

0,48 
1,00 

1,04 = 104 
1,0 ' 

1 Zement. .1 0,48 
2,5 Sand. . . . ,:~J 1,50 
3,5.0,16=0,56Was~ 0,56 0,56 

~2,~5~4""'~""'~1,~0~4""'~1""'~1,~0~0""'~--~1,~0~4""'-

Wir erhalten fUr die Diehte einen Wert von 1,04, und dieser Wert 
besagt, daJ3 mehr Kittmasse im Mortel ist als Hohlraume, der Mortel ist 
dieht. N oeh besser ist das Verhaltnis von 1 Zement zu 2 Sand, dann wird 
die Diehte in gleieher Weise bereehnet = 1,2. Wir wissen also jetzt, daJ3 
wir, um einen diehten Mortel zu erhalten, nieht mehr wie 2,5 Teile Sand 
zu 1 Teil Zement hinzusetzen diirfen. Um weiter zu wissen, wieviel Kies 
wir zu einem Mortell: 2,5 zusetzen diirfen, um aueh einen diehten Beton 
zu erhalten, muJ3 man den umgekehrten Weg einsehlagen und die gewUnsehte 
oder verlangte Diehte annehmen. Wir wollen sie zu 1,3 fUr den Beton 

. Kittmasse 
annehmen, dann 1st H hI ,. = 1,3. Fiir den Beton ist nun die Kitt. 

o raume 
nasse gleieh dem Mortel und die Ausbeute der Mortelstoffe bei 1: 2,5 

war 2,54. Wir erhalten also 2,54 = 1,3 und x = 1,95. Die Summe der 
x 

Hohlraume ist also 1,95, und aus diesem Wert konnen wir jetzt den Kies 
ermitteln, wenn wir die Hohlraume im Kies wieder zu 40 vH annehmen. 
Wir erhalten dann y . 0,40 = 1,95 und daraus y = 4,9. Wir konnten also 
4,9 Teile Kies zusetzen, um mit Hilfe des Mortels 1: 2,5 den diehten Beton 
1 : 2,5 : 4,9 zu finden, und wiirden dabei immer noeh die Diehte im Beton von 
1,3 haben. Bei dem besseren Mortell: 2 mit einer Morteldiehte von 1,20 
konnte man 4 Teile Kies zusetzen und erhalt dann eine Betondiehte von 
1,38. Werden noeh hohere Anspriiehe in bezug auf Morteldiehte gestent., 
so muJ3 man zu TraJ3zusatz greifen. Mit diesem hydraulisehen Zusehlag 
laJ3t sieh bei einem Misehungsverhaltnis, wie es Jntze zu seinen Talsperren. 
mauern benutzt hat, von 1 Teil Kalkteig zu J1/2 Teil TraJ3 zu 13/4 Teil Sand 
eine Diehte von 3 erzielen. Eine noeh groJ3ere Diehte von 5 erhalt man bei 
einem Misehungsverhaltnis von 1 Teil Kalk zu 11/2 Teil TraJ3 zu 1 Teil Sand. 

Bei Verwendung des ungesiebten Kiessandes haben wir also einen un· 
diehten Mortell: 3,04 und nur 0,46 m 3 Kies mit 0,46'0,40 = 0,184 m 3 

Hohlraume, zu deren AusfiiUung 2,95 m 3 Mortel oder Kittmasse zur 
Verfiigung stehen. Erforderlieh sind .. bei 1,10 Diehte nur 1,10'0,184 
= 0,20 m 3 Mortel, und es ist daher ein UbersehuJ3 an Mortel von 3,04-0,20 
= 2,84 m 3 vorhanden. Hieraus ergibt sieh bereits ohne weiteres die Un· 
zweekmaJ3igkeit der Verwendung des ungesiebten Sandkieses in teehniseher 
Hinsieht. Da nun aber aueh der Mortel der teuerste Stoff wegen des Zementes 
ist, so zeigt uns eine Kostenbereehnung sofort, daJ3 aueh vom wirtsehaft· 
lichen Standpunkt aus die Verwendung des ungesiebten Sandkieses eine 
unzweekmaJ3ige ist, daJ3 der Kaufmann sieh im Irrtum befindet, wenn er 
diese fUr billiger halt. Bei einem Zementpreise von 5,50 M. fUr 100 kg, 
d. i. von 14 . 5,5 = 77,00 M. fUr 1 m 3 , von 9,00 M. fUr 1 m 3 Sandkies, 
von 8,00 M. fUr den ausgesiebten Sand und von 14,00 M. fUr den ausgesiebten 
Kies ergeben sieh folgende Preise fiir die Stoffe zu 1 m 3 Beton ungestampft: 

1. Beton aus 1 Teil Zement und 3,5 Teilen ungesiebten Sandkies: 
1 m 3 Zement . . . . . . . . . . . . .. 77,00 M. 
3,5 m S Sandkies 9,0 . . . . . . . . . " 31,50" 

108,50 M. 
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Das Ausbeuteverhaltnis des Mortels I: 3,04 war 2,95, zur Ausfiillung 
der Hohlrauroe der 0,46 m3 Kies sind 0,20 m3 Mortel erforderlich, so 
daB verbleiben 2,75 m3 Mortel und 0,46 m3 Kies, zusammen 3,21 m3 

loser Beton. Mithin 1 m3 108,50 = 3380 M 
3,21 ' . 

2. Beton 1: 2,5 : 5 : 
1 m3 Zement .. 
2,5 m3 Sand 8,0 
5 m3 Kies 14,0 . 

77,00 1\1:. 
20,00 " 
70,00 " 

167,00 M. 
Das Ausbeuteverhaltnis des Mortels 1 : 2,5 war 2,54, und dieser Mortel 

dient zur Ausfiillung der Hohlrauroe in den 5 m3 Kies, so daB wir 5 m3 

losen Beton erhalten. Mithin 1 m3 16~00 = 33,40 M. Der Beton mit 

einer Morteldichte 1,1 und einer Betondichte von 1,3 ist. also noch 0,40 M./m3 

billiger als der undichte Beton aus 1 Zement und 3,5 Sandkies. 

Der Irrtum, daB die Verwendung des Naturstoffes, des ungesiebten 
Sandkieses, zu Eisenbeton billiger sei wie eine richtige Betonzusammen
setzung, fiihrt also nicht allein zu unzweckmaBigen Betonmischungen 
mit geringer Eigeufestigkeit des Betons, sondern auch zu unniitzen Mehr
ausgaben. Es kommt immer auf den Sandgehalt des Materials an, und 
dessen Feststellung ist unbedingt erforderlich, wenn man einen zu
verlassigen Beton erhalten will. Daher ist auch die getrennte Lieferung 
der Materialien der einzig sichere Weg. 

AuBer der Festigkeit und Dichtigkeit kommt nun noch ein anderer 
Gesichtspunkt fiir die Wahl der Zusammensetzung des Betons in Be
tracht, das ist das Bestreben, auch eine in wirtschaftlicher Beziehung 
moglichst vorteilhafte Betonmischung zu erzielen. Und dieser Gesichts
punkt wird sogar haufig von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Wahl 
der Mischung sein, da oft die gleichen Zwecke mit verschiedenen Beton
mischungen erreicht werden konnen. Allgemeine Regeln lassen sich aber 
fiir die Erzielung einer moglichst wirtschaftlichen Betonmischung nicht 
angeben, da die Preise der einzelnen Betonstoffe in den verschiedenen 
Gegenden sehr verschieden sind. So kostet z. B. TraB im Westen Deutsch
lands etwa halb soviel wie ein gleiches Gewicht Zement, wahrend im 
Osten TraB sogar teurer als Zement ist. 1m Westen wird also TraB
zusatz, der einen Teil des Zementes gewissermaBen ersetzt, verbilligend 
auf den Beton wirken, im Osten verteuerud. 1m allgemeinen ist indes 
der Martel der verteuernde und der Zuschlagstoff der verbilligende Teil 
beim Beton, aber das ist auch wieder nur der Fall, solange der Raumteil 
Martel teurer ist als der Raumteil fester Masse des Zuschlagstoffes ohne 
Hohlraume. Kostet z. B. bei einer Betonmischung 1 : 3 : 3 der Zement 
4,50 M. fiir 100 kg, 1 ma Sand 6,0 M., so stellt sich der Preis fur 1 ma 

Martel auf 14. 4,5 t 3· 6,0 27 M. Hat der Zuschlagstoff 0,40 Hohl-

raume in einem Raumteil, so wiirde danach 1 Raumteil feste Masse des 
Zuschlagstoffes ohne Hohlraume auf hOchstens 27M. und dement
sprechend 1 Raumteil Zuschlagstoff mit 0,40 Hohlraumen 27· 0,6 
= 16,20 M. kosten diirfen, wenn nicht durch den Zusatz des Zuschlag. 
stoffes der Beton verteuert werden solI. Kostet 1 Raumteil Zu-

Janssen, Bau!ngenleur. 2. Auf!. 16 
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schlagstoff 20 M., so ergeben sich die Kosten fiir I m 3 Beton zu 
14· 4,5 + 3· 6,0 + 3· 20,0 = 63 + 18 + 60 = 29 38 M B' 15 M K te 

3 + 3 _ 3. 0,40 4,8 ,. el . os n 
. 63 + 18 + 3 . 15 

des Zuschlagstoffes hingegen. 4,8 = 26,25 M. Im ersteren 

Falle ist also der Beton durch den Zuschlagstoff teurer als der 
Mortel, im letzteren billiger geworden, wahrend bei einem Preis von 
16,20 M./m3 Zuschlagstoff der Einheitspreis des Betons gleich dem des 
Mortels bleibt, namlich 27 M. Daher wird es wirtschaftlicher, dem Beton 
moglichst viel Zuschlagstoff zuzusetzen, sobald die feste Masse des Zu
schlagstoffes billiger als die gleiche Menge Mortel ist. Die Grenze hierfiir 
liegt in Riicksicht auf die Erzielung einer moglichst groBen Dichtigkeit, 
wo solche verlangt wird, oder in der Beachtung der Regel, daB der Mortel 
noch mindestens 20 vH {jberschuB iiber die Summe der Hohlraume des 
Zuschlagstoffes behalten muB, oder bei Eisenbeton in der erforderlichen 
Umhullung der Eisen durch Mortel usw. Bei dem Preis von 15 M. fiir 
Icbm Zuschlagstoff wiirde beispielsweise I m 3 Beton in der Mischung 

I: 3: 6 :3++61~ t~:~g = 25,91 M. kosten, wahrend er in der Mischung 

I : 3 : 3 26,25 M. kostet. 
Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daB von verschiedenen 

gleich teuren Zuschlagstoffen derjenige der wirtschaftlichste ist, dessen 
Hohlraume am kleinsten sind. Sind die Hohlraume z. B. nicht 0,40, 
sondern nur 0,35, dann stellt sich die Rechnung fur Beton I : 3 : 3 auf 

:~;!: .~,!! 25,45 M., d. i. um 0,80 M./m 3 billiger wie bei 0,40 

m a Hohlraume. Man wird also bei Angeboten auf Lieferung von 
Betonzuschlagstoffen nicht ohne wei teres das niedrigste Angebot als das 
wirtschaftlichste ansehen durfen, sondern immer noch die Beschaffen
heit des Zuschlagstoffes hinsichtlich der Kornmischung, also auf das MaB 
der Hohlraume hin priifen und mit den anderen vergleichen mussen. 
Aus demselben Grunde kann es auch wirtschaftliche Vorteile gewahren, 
wenn man dem Steinschlag Steingrus zur Verringerung seiner HohI
raume zusetzt. Ist Steingrus teurer als Steinschlag, so darf die Menge 
des Zusatzes nicht uber die Ausfullung der Hohlraume im Steinschlag 
hinausgehen, den Rauminhalt des Steinschlages also nicht andern, well 
eine Vermehrung des Zuschlagstoffes durch Grus dann den Beton un-

Seite 1. Berechnung des Bedarfs 

Inhalt I Fliiche 
Stelne 
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notig verteuern wiirde. Hat also der Steinschlag 0,40 Hohlraume, so 
werden in diese nicht 0,40 Raumteile Grus hineingehen, sondern weniger, 
weil schon viele von den Hohlraumen im Steinschlag uberhaupt zu klein 
zur Aufnahme von Grus sind. Hat der Grus 0,25 Hohlraume und solI 
mit dem Grus eine Mischung des Zuschlagstoffes mit ebenfalls 0,25 Hohl
raume hergestellt werden, dann wird das feste MaB der Mischung um 
0,40 - 0,25 = 0,15 groBer, als er vor dem Gruszusatz war, namlich 

. hI. 0,15 
0,75 statt 0,60. Dleser Zunahme der festen Masse entsprec en 0,75 

= 0,2 Raumteile Grus, die jedem Raumteil Steinschlag ohne Ver
mehrung des Ramninhaltes beigemischt werden konnen. Setzt man 
z. B. der Betonmischung 1 : 3 : 3, die 26,25 M. kostet, den Grus zu, so 
ergibt sich ein Mischungsverhaltnis von 1 : 3 : 3 : 3 . 0,20 mit einer Er
giebigkeit von 3 + 3 - 3· 0,25 = 5,25. Die Kosten fur 1 m3 betragen 
dann bei einem Preis des Gruses von 18 M./m 3 und unter Beibehaltung 
d "b' P' 63 + 18 + 45·0,6· 18 2606 M D' E . er u rigen reise 5,25 =,. Ie rsparllls von 

26,25 - 26,06 = 0,19 M./m3 ist nicht erheblich, aber dafur ist ein 
Beton von so verschiedenem Korn dichter und meistens auch fester. 
Der Preis des Gruses darf auch eine bestimmte Grenze nicht 
u bersteigen, wenn der Gruszusatz wirtschaftliche V orteile bringen solI. 
In unserem Beispiele steht als wirtschaftlicher V orteil den Kosten der 
0,6 Raumteile Grus nur ein Zuwachs der Ergiebigkeit des Betons von 
4,8 auf 5,25 Raumteile gegenuber. SolI der Beton durch den Gruszusatz 
nicht verteuert werden, so durfen die 0,6 m 3 Grus nicht mehr als 

(5,25 - 4,8) 26,25 M. kosten, d. i. 1 m 3 Grus = 0,45 ~,!6,25 19,69M. 

Allgemein darf also der Gruszusatz nicht mehr Kosten verursachen, als 
die durch ihn erzielte groBere Betonergiebigkeit wieder wettmacht. Man 
sieht, auch hier sind enge Grenzen gezogen, und eine willkurliche Wahl 
der Zuschlagstoffe kann leicht wirtschaftliche Fehler herbeifiihren. 

Der Eisenbetonbau verlangt reines und nach den verschiedenen 
KorngroBen sortiertes Material, der Baustoffhandel wird sich daher 
daran gewohnen mussen, die Materialien auch in den verlangten Korn
groBen vorratig zu halten, um sie jederzeit liefern zu konnen. 

Fur die Berechnung des Bedarfs an Maurerbaustoffen ist folgendes 
Formular ublich, fUr die Berechnung der Betonbaustoffe muB es 

an Maurerbau stoffen. 

Mortel- und Beton·Baustoffe 

Die Einhelt des Mauerwerks I Gesamtbedarf an 
(Betons) erfordert an 
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entsprechend abgeandert werden. Schlie6lich ist bei der Berechnung der 
Baustoffe noch ein Zuschlag fUr Streuverluste zu machen, der sich nach 
der Beschaffenheit des Lagerplatzes und der Beforderungs- und Ver
teilungsverhaltnisse der Baustoffe richtet und 5-10 v H betragen kann. 

FUr Faschinenbauten geben die erwahnten Vorschriften der 
Preu6ischen Staatsbauverwaltung nebenstehende Zusammenstellung des 
Bedarfs an Baustoffen. 

In der Kostenberechnung sind nun die einzelnen Lieferungen 
und Arbeiten fortlaufend numeriert und gattungsweise nach Titeln ge
ordnet aufzufiihren. Das Formular ist folgendes: 

K 0 s ten b ere c h nun g. 

~ Vor- Elnheltspreis 
Geldbetrall 

:S 
der- Gegenstand 1m elnzelnen 1m ganzen 

sitze 

I 
... M. Pf. M. Pi. M. Pf. 

lJbertrag 

Zu iibertragen 
I 

Die Vordersatze werden aus der Massen- und Baustoffberechnung 
,mtnommen. In der Spalte Gegenstand ist der Umfang der Arbeiten und 
ihre .Art genau zu bezeichnen, auch sind diejenigen Nebenleistungen 
besonders zu bezeichnen, welche in dem Preis einbegriffen sein sollen, 
z. B. bei Baustoffen die Anfuhr und das Aufsetzen auf der Baustelle, 
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bei Maurer- und Betonarbeiten das Vorhalten der Geriiste und Schalungen 
sowie der Gerate usw. Auch ist dem Wortlaute eine solche Fassung zu 
geben, daB daraus aIle auf die Bemessung des Einheitspreises Ein
fluB ubenden Einzelheiten unzweideutig ersichtlich sind. Kommen 
Nebenleistungen allgemeiner Natur in Betracht, so sind sie am Kopfe 
des TiteIs so ausfUhrIich anzugeben, daB Zweifel daruber nicht ent
stehen konnen, was in den angesetzten Preisen im ganzen und im 
einzelnen einbegriffen sein solI. Moglichst zu vermeiden sind aber be
reits in den Kostenanschlagen die sog. Sammelnummern, welche die 
verschiedenartigsten Arbeiten zusammenfassen, wie beispielsweise bei 
stadtischen Kanalbauten die Erd-, Wasserhaltungs-, Rohrverlegungs
und Pflasterarbeiten. 

Die Berechnung der Geldbetrage erfolgt mit Hille der Einheitspreise, 
die nach den an dem Bauort geItenden Preisen und den besonderen 
Umstanden des Baues bemessen werden. Die Aufstellung der Kosten
berechnung wird erleichtert, wenn man fUr bezeichnende Einheiten, 
wie fUr 1 m 3 Mauerwerk, 1 m 3 Beton, 1 m Spundwand, 1 m Fange
damm, 1 m 2 Boschungsbefestigung usw. einschlieBIich der erforderlichen 
Baustoffmengen in einer besonderen Anlage die Einheitspreise entwickelt 
und diese zur Berechnung der Geldbetrage verwendet. Muster fUr Ver
anschlagungsplane sind den preuBischen Vorschriften beigefUgt. Die 
Anordnung der Titel hat hiernach Z. B. fUr Bauwerke in folgender 
Weise zu erfolgen: 

Tit. I. 

" 
II. 

"' 
III. 
IV. 

" 
V. 

" 
VI. 

" 
VII. 

" 
VIII. 

" 
IX. 

" 
X. 

" 
XI. 

" 
XII. 

" 
XIII. 

" 
XIV. 

Kostenberechnung fur Bauwerke. 
Grunderwerb und Nutzungsentschadigung. 
Fangedamme. a) Lieferungen, b) Arbeitslohn. 
Erdarbeiten. 
Wasserhaltung. 
Grundbau (Spundwande, Pfahlroste, Betonschuttungen). 
a) Lieferungen, b) Arbeitslohn. 
Maurer- und Steinmetzarbeiten. a) Lieferungen, b) Arbeits
lohn. 
Zimmererarbeiten. a) Lieferungen, b) Arbeitslohn. 
Metallarbeiten. 
Anstreicherar beiten. 
Pflasterarbeiten, Steinschuttungen u. dgl. a) Lieferungen, 
b) Arbeitslohn. 
Faschinenarbeiten. a) Lieferungen, b) Arbeitslohn. 
Maschinen, Rustungen, Gerate, Schuppen fur Baustoffe, 
Bauzaune usw. 
Insgemein. 
Kosten der Bauleitung. 

Es empfiehlt sich, unter den einzelnen Titeln aIle nur irgend ihrem 
Umfang und ihrer Art nach erkennbaren Arbeiten vorzusehen und 
unter Insgemein nur die nicht im voraus bestimmbarenKostenerfordernisse 
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durch einen Hundertteilsatz der berechneten Kosten zu berucksichtigen. 
Die Bemessung dieses Hundertteilsatzes ist besonders bei Bauten, die 
Naturereignissen, Sturmen und Hochwasser ausgesetzt sind oder die 
sich auf einen langeren Zeitraum erstrecken, ferner bei Umbauten und 
Ausbesserungen, uberhaupt bei allen Arbeiten, deren Umfang nicht ge
nau ubersehen werden kann oder die starken Preisschwankungen unter
liegen, ausreichend hoch vorzunehmen, damit bei dem Eintritt unvorher
gesehener Ereignisse oder Mehrarbeiten Kostenanschlagsuberschrei
tungen vermieden werden. Bei Bauten der PreuBischen Wasserbau
verwaltung werden die Bauleitungskosten in der eigentlichen Kosten
berechnung fortgelassen und am SchluB derselben ein Betrag von 6 v H 
der reinen Baukosten in einem besonderen Titel hinzugefugt. 

Fur die Ermittlung der einzelnen Kosten selbst ist wieder die all
gemeine Kalkulationsformel 

8 = (B. 1,0 Ph + L· 1,0 Pl + H· 1,0 Ph + M· 1,0 Pm) 1,0 Pg 

maBgebend. 
Ein vollstandiger Bauentwurf enthalt nunmehr folgende Stucke: 

1. Plane und Zeichnungen, 
2. Erlauterungsbericht, 
3. Kostenanschlag, 
4. Ertragsberechnung, 
5. Denkschrift zur Vorlage an den Bauherrn oder an die Korper

schaft, welche das Geldbewilligungsrecht ausubt. 

Als Muster fiir die Stucke 3 und 4, fiir die Veranschlagung, moge fol
gendes Beispiel dienen. 

Es solI eine normalspurige eingleisige N eben bahn in ebenem Gelande 
veranschlagt werden, welche in dem Punkte A von einer Hauptbahn ab
zweigt, 30 km lang ist und auBer dem Endbahnhof Enoch die Zwischen
bahnhOfe B, 0 und D erhalt. Die Abzweigstation A habe 30000 Einwohner, 
der 7 km von A entfernte Ort B habe 1000 Einwohner, der nachste Ort 0, 
6 kill von B, habe 5000, der nachste Ort D, 8 km von 0, habe 2000 und der 
Endpunkt E habe 15000 Einwohner. Die schematische Darstellung der 
Nebenbahn ist also: 

Entfernung kill 0 7 13 21 30 .---------.. ~-----.-------------.,----------------,. 
ABC D E 

Einwohner 30000 1000 5000 2000 15000. 

Nach dem amtlichen Werk "Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegen
wart" verteilen sich die Bauaufwendungen der deutschen Eisenbahnen 
wie folgt: 

Grunderwerb ........ . 
Bahnkorper nebst Bauwerken . 
Oberbau .......... . 
Bahnhofe und Sicherheitsanlagen 
Reparaturwerkstatten . . . 
Fahrzeuge ......... . 
Sonstige Anlagen aller Art. . . 

9,6vH 
25,5 " 
22,1 " 
15,2 " 

1,8 " 
20,6 " 

5,2 " 
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A. Kostenberechnung 1). 

.; SMick· Gegenstand 
Elnheltspreis Geldbetrag 

0 zahl Po< M. I Pf. M. I PI. 

Tit. I. V orarbeiten. I 
1 30 km geometrisehe Vorarbeiten, Ab· 

steekungen u. Nivellements 1 km 300 - 9000 -
2 30 km entwerfende Ausgestaltung der 

Bahnanlage und landespolizeiliehe 
Prufung . .lkm 400 - 12000 -

Tit. 1. Vorarbeiten zus. 21000 -

Tit. II. Grunderwerb und Nutzungs-
entschlidigungen. 

In ebenem Geliinde sind erforderlich 
fiir 1 km Bahnliinge 

freie Strecke rund 200 a 
BahnhOfe 20a 

fUr 30 km Bahnliinge 30 . 220 a 
= 6600 a = 66 ha 

3 40 ha Ackerland . 1 ha 4000 - 160000 -

4 20 ha Nadelholzbestand. 1 ha 1500 -- 30000 -
5 6 ha Giirten und Baupliitze 1 ha 20000 - 120000 -
6 fUr N utzungsentschadigungen 20000 -
7 fiir Taxationen, Enteignungen, ge-

gerichtliche Umschreibungen, Ab. 
gaben u. SehluJ3vermessung 30 km 1000 - 30000 -

Tit. II. Grunderwerb zus. 360000 -

Tit. III. Erd-, Fels- und Boschungs-
arbeiten. 

8 2000 a Waldfliichen zu roden la 15 - 30000 -

9 250000 m 3 Abtragsmassen zu losen, fordem 
und damit den Bahnkorper und 
die Nebenanlagen profihniiJ3ig her-
zustellen .1 m 3 - 70 175000 -

10 15000 m 2 Parallelwege durch die erforder· 
lichen Erdarbeiten fahrbar zu 
maehen . 1 m 2 - 20 3000 -

11 10000 m Feuergriiben herzustellen 1m - 30 3000 -
12 2000 a Bosehungsflaehen des Bahnkorpers 

und der Nebenanlagen mit Mutter-
10 boden zu bekleiden u. anzusaen 1 a - 20000 -

Seite 231000 -

1) In der Kostenberechnung und in der naehfolgenden Ertragsberech
nung sind die Preise und statistisehen Zahlen aus der Vorkriegszeit bei
behalten, da es hier weniger auf die ZahlengroJ3en als auf den Rechnungs
gang ankommt. 
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Geldbetrag 

M. Pi. 

231000 -

2000 ro 3 Steinpackungen- zur Befestigung I 

von B6sehungen und zu Ufer- I 
pflasterungen herzustellen 1 ro8 5 - 10000-

100 ro3 Trockenmauerwerk zum Ab-
stiitzen steiler B6schungen herzu- I 
stellen . 1 ro3 15 - 1500-

~~~.~~~~-+--~~+--

Tit. III. Erd-, Fels- und B6schungs
arbeiten zus. 

Tit. IV. Einfriedigungen. 

242500 -

1000 ro Holzgelander . . 1 ro 4 -- 4000-
500 ro Heckenzaune . . 1 ro 1 50 750-

20 Stiick Drahtzugschranken ____ 1_S;;.t,;.;u;;.;· c;;.;k--+ __ ..;.3..;.00~ __ +-__ 6_0_0_0-+--_-_ 

Tit. IV. Einfriedigungen zus. 10750 -

Tit. V. Wegebefestigungen. 
150 a Wegeverlegungen, Parallelwege, 

Raropen und Bahnsteige roit Kies 
zu befestigen 1 a 

500 roB Chaussierung herzustellen 1 roa 

3000 ro B Stral3enpflaster der Ladeplatze, 

80 --
6 50 

12000 -
2500 -

Zufuhr- und Ladestral3en, Wege- I 
iibergange usw. herzustellen ....;1~ro::..2+ ____ ..;.8+.......,1-_2_4....;0....;0_O+_ 

Tit. V. Wegebefestigungen zus. 38500 -

Tit. VI. Briicken und Durchlasse. 
1 Stral3enbriicke 15,0 ro breit. 
4 Chausseebriicken 8,0 ro breit 
6 Wegebriicken 4,5 ro breit. 
3 gew6lbte Durchlasse 2,5 ro weit . 

150 ro Durchlasse aus Ton- oder Zeroent-

12500 --
8000 -
3000 --

60000 --
50000 -
48000 -

9000 -

rohren . 1 ro 10 - 1500 ---
100 ro Durchlasse aus Eisenrohren 1 ro 20 -- 2000-

--~~--~--+------+--
Tit. VI. Briicken u. Durchlasse zus. 170500 -

Tit. VII. Tunnel. 

Kommen nicht vor. 
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27 

28 

29 

30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 
39 
40 
4 
4 
4 
4 

4 

1 
2 
3 
4 

5 

Btiick-
zahl 

36000 

36000 

40 

20 
2 

30 
30 
30 
30 
30 

30 

1 
3 
4 
1 
1 
1 

1 

Kostenberechnungen. 

Gegenstand 

Tit. VIII. Oberban 

nebst allen Nebenstrangen und Aus-
weichungen 

m Unterbett.ung profilmaOig her-
zustellen (Material fiir 1m 
3,80+ 3,45 . 0,14 = 0,50 m 3 ) 1 m 

2 
m Oberbau aus 12 m langen, breit-

basigen, 115 mm hohen Schienen 
auf Holzschwellen einschl. Klein-
eisenzeug . .lm 

einfache Weichen als Zuschlag zu 
Pos. 28 . 

Kreuzungsweichen wie VOl' • 

Drehscheiben 
Tit. VIII. Oberbau zus. 

Tit. IX. Signale 

nebst dazugehorigen Buden und 
Warterwohnungen. 

km optische Signale . 1 km 

" 
Fernsprechanlage 1 " 

" 
Telegrapheneinrichtungen 1 

" 
" 

elektr. Glockenleitungen 1 " .. Warnungs-, Stationstafeln 
uSW. 1 " 

" 
Warterhauser und Buden 1 

" 
Tit. IX. Signale zus. 

Tit. X. Babnbiife nnd Haltestellen 

nebst aHem Zubehor an Gebauden 
mit Ausstattung. 

Hauptempfangsgebaude 
N ebenempfangsgebaude 
Giiterschuppen 
Wagenschuppen . 
Lokomotivschuppen 
Wasserstation . 
N ebenanlagen . 

Tit..X. BahnhOfe zus. 

Tit. XI. Werkstattanlagen. 

Reparaturwerkstatte ohne Dampf-
kraftanlage und Magazine 

Elnheltsprels Geldbetrag 

M. Pf. M. Pi. 

3 - 108000 -

15 - 540000 -

450 - 18000 -
2500 - 50000 -
5000 - 10000 -

726000 -

250 - 7500 -
380 - 11400 -
330 - 9900 -
350 - 10500 -. 
100 - 3000 -

2000 - 60000 -
102300 -

30000 -
20000 - 60000 -
10000 - - 40000 -

8000 -
9000 -
6000 -

30000 -
183000 -

30000 -
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,,; Stuck· Einheitspreis Geidbetrag 
0 Gegenstand 

Po< zahl M. Pf. M. Pf. 

Tit. XII. Aullerordentliche Anlagen 

als Fluf3verlegungen, Durchfiihrung 
durch Festungswerke usw. 

Kommen nicht vor. 

Tit. XIII. Betriebsmittel. 

46 6 Lokomotiven 25000 - 150000 -
47 40 Personenwagen 9000 - 360000 -

48 80 verschiedene Guterwagen. 3000 - 240000 -
49 Bekleidung des Personals 20000 -

Tit. XIII. Betriebsmittel zus. 770000 -

Tit. XIV. Verwaltung. 

50 Bauleitlmg und Verwaltung 6 vH v. 
153270 Tit. I-XIII = 2554550,- M. -

Tit. XV. Insgemein. 

51 Fur besondere vorubergehende An· 
lagen, fUr Beschadigungen durch 
hahere Gewalt und fUr andere un· 
vorhergesehene Arbeiten 3 vH von 
Tit. I-XIV = 2707820,-M. 92180 -

Zusammenstellung. 

Tit. I. V orarbeiten 21000 -

" II. Grunderwerb . 360000 -

" III. Erd- u. Baschungsarbeiten 242500 -
" 

IV. Einfriedigungen 10750 -

" 
V. Wegebefestigungen 38500 --

" VI. Briicken und Durchlasse 170500 -

" VII. Tunnel - -

" VIII. Oberbau. 726000 -

" IX. Signale 102300 -

" X. BahnhOfe 183000 -

" XI. Werkstattanlagen. 30000 -

" XII. Auf3erordentliche Anlagen - -

" XIII. Betriebsmittel 770000 -

" XIV. Verwaltung 153270 -

" XV. Insgemein . 92180 -
1m ganzen 2800000 -
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B. Ertragsberechnung. 

Der bei einer Eisenbahn zu erwartende Verkehr laBt sich allgemein 
in zwei schad voneinander getrennte Gruppen zerlegen, d. s. der Orts
verkehr und der Durchgangsverkehr. FUr das vorliegende Beispiel, 
fUr eine AnschluB- oder Stichbahn kommt nur der Ortsverkehr in Be
tracht, welcher der Bahn aus den im Interessengebiet liegenden Ort
schaften erwiichst. Fiir den Ortsverkehr konnen fiir mittlere Verhalt
nisse folgende Zahlen angenommen werden: 

Bahnhofsort, 
Einwohner 

bis 1000 
1000-2000 
2000-5000 

tiber 5000 

Auf den Ropf der Einwohner 

Anmhl der Reisen 

4-6 
6-8 
8-10 

10-15 

Giitertonnen 

1,25-1,50 
1,50- 2,00 
2,00-2,50 
2,50- 3,50 

bei lebhafter Industrie 
bis 5 

Fiir die Berechnung der J ahresleistung oder des zu erwartenden 
Jahresverkehrs ist es weiter notwendig, die Anzahl der Kilometer zu 
bestimmen, welche eine Person und eine Giitertonne auf der neuen 
Bahn durchlaufen. Der Schwerpunkt des Verkehrs liege hier in der 
Abgangsstation A oder dariiber hinaus, so daB die Entfernungen der 
Bahnhofsorte B, 0, D und Evon der Abgangsstation A fiir die Be
rechnung der Beforderungslangen maBgebend sind. Es ergibt sich dann 
eine Jahresleistung, wie in nachstehender Tabelle berechnet: 

Giitertonnen Beforde-
Bahn- Eln- Reisen rungsliingen Personen- Tonnen-

hofsort wohner auf 1 Eln- auf 1m 1m elnzelnen kilometer kilometer wohner 1 Eln- ganzen 
wohner km 

B 1000 5 1,4 1400 7 35000 9800 
C 5000 9 2,3 11500 13 585000 149500 
D 2000 7 2,8 5600 21 294000 117600 
E 15000 12 3,5 52500 30 5400000 1575000 

71000 6314000 I 1851900 

Aus der Jahresleistung ergeben sich die Betrie bseinnahmen 
durch Multiplikation mit den Einheitspreisen fiir 1 Personen- und 
1 Tonnenkilometer. Der Einheitspreis ffir 1 Personenkilometer werde 
im Durchschnitt zu 3 Pf. gerechnet, der Einheitspreis fiir 1 Tonnen
kilometer zu 10 Pf. fiir Stiickgiiter und 3 Pf. fiir Wagenladungsgiiter, 
und von den beforderten Giitermengen mogen 10 vH auf Stiickgiiter und 
90 vH auf Wagenladungsgiiter entfallen. AuBerdem komme noch fiir 
die Halfte der beforderten Giitermengen eine Abfertigungsgebiihr von 
durchschnittlich 10 Pf. fUr 100 kg in Anrechnung1). Hiernach be
rechnen sich die Betriebseinnahmen zu 

1) Die Einheitssatze sind z. Z. etwa 50 vH h6her. 
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6314000 Personenkilometer . . . . . . . . . 
185190 Tonnenkilometer Stiickgiiter . . . . 

1666710 Tonnenkilometer Wagenladungsgiiter. 
35500 Tonnen Abfertigungsgebiihr. . . . . 

Hierzu sind noch zu rechnen die Einnahmen aus dem 
Gepack- und Postverkehr, fUr Verpachtungen usw. 
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0,03 = 189420 M. 
0,10 = 18519 " 
0,03 = 50001 " 
1,00 = 35500 " 

293440 M. 

mit rund 10 vH . . . . . . . . . . . . . . . . 29344 " 
Betriebseinnahmen zus. 322784 M. 

Die Betriebsausgaben sind nun entweder personliche, d. s. 
die Ausgaben fiir Beamte und standige Arbeiter, oder sachliche und 
entstehen aus 

1. der allgemeinen Verwaltung, 
2. der Bahnverwaltung, 
3. der Fahr- oder Betriebsverwaltung. 

Die Betriebsausgaben werden berechnet auf 1 Nutzkilometer, d. i. 
1 Lokomotivkilometer. Angenommen, es verkehren taglich 4 Personen
ziige und 1 Giiterzug nach jeder Richtung, so werden jahrlich durch
fahren 

2· 5·30·365 . . . . . . 109500 Nutzkilometer 
hierzu fiir Sonderziige noch 4 v H = 4380 

.....,1;-;1;-;3:-;8;-;8~0~N·u-:'t...,zk;-1;.;.·lo-m-e':"te-r 

Nach der Statistik der PreuBischen Eisenbahnen stellten sich 
Betriebsausgaben fiir 1 Nutzkilometer wie folgt: 

die 

I. Personliche Betriebsausgaben: 
1. Allgemeine Verwaltung . 
2. Bahnverwaltung . . . . 
3. Betriebsverwaltlmg . . . 

II. Sachliche Betriebsausgaben: 
1. Allgemeine Verwaltung . . . . . . 
2. Bahnverwaltung, und zwar: 

Unterhaltung der Anlagen auf der freien 
Strecke ........... . 

Unterhaltung auf den Stationen . . 
Unterhaltung der Telegraphen- und Signal-

anlagen ........ . 
Erneuerung des Oberbaues. . . 
Allgemeine Kosten . . . . . . 

3. Betriebsverwaltung, und zwar: 
Kosten der Ziige . . . . . . . 
Unterhaltung der Betriebsmittel 
Erneuerung der Betriebsmittel . 

0,lO7 1\:1. 

0,099 " 
0,055 ., 

0,008 " 
0,192 " 
0,013 " 

0,216 M. 
0,187 " 
0,029 " 

Die Betriebsausgaben berechnen sich hiernach zu 

ll3880 (0,967 + 0,906) = 213297 M. 

0,167 M. 
0,127 " 
0,673 " 
0,967 M. 

0,474 " 

0,432 " 
0,906 M. 

Der Betriebskoeffizient, d. i. das Verhaltnis der Betriebsausgaben 

d B t . b' h b t .. t 213297· lOO 66 H d' B t . b zu en e rIe semna men e rag 322784 = v, Ie e rIe s-

ausgaben fiir 1 Nutzkilometer betragen 1,87 M. und die Betriebsein-
322784 

nahmen 113880 = 2,83 M. 
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Bei den deutschen Eisenbahnen entfielen vor dem Kriege von den Be
triebsausgaben rund 50 vH auf die personlichen und 50vH auf die 
sachlichen Betriebsausgaben; der Betriebskoeffizient betrug bei den 
Staatsbahnen etwa 70 vH und bei den Privatbahnen etwa 66 vH; fUr 
1 Nutzkilometer betrugen die Betriebsausgaben im Durchschnitt 2,6 M. 
und die Betriebseinnahmen 3,9 M,l) 

Die Ertragsfahigkeit der Nebenbahn ergibt sich nunmehr aus dem 
Betrie bsu bersch uB, d. i. der Unterschied zwischen den Betriebs
einnahmen und den Betriebsausgaben, zu: 

Betriebseinnahmen . . . . . . 
ab Betriebsausgaben . . . . . . . 

BetriebsiiberschuI3 

322784 M. 
213297 " 
109487 M. 

Das Anlagekapital betragt laut Kostenanschlag 2800000 M., mithin 
der BetriebsuberschuB oder die Verzinsung 3,9 vH des Anlagekapitals. 
Bei den deutschen Eisenbahnen betrug fruher der BetriebsiiberschuB 
etwa 5 vH des Anlagekapitals. 

1st die Nebenbahn eine Privatbahn und im Besitze einer Aktien
gesellschaft, so miissen nach den Konzessions- und gesetzlichen Be
stimmungen von dem BetriebsiiberschuB noch folgende Riicklagen ge
macht werden: 
1. fiir den Erneuerungsfonds, diese Riicklagen sind bereits unter 

II, 2 und 3 beriicksichtigt, 
2. in den Bilanzreservefonds, diese Riicklage muI3 bei Aktien

gesellschaften 5 v H des Betriebsiiberschusses betragen, also 
hier 

109487·5 
100 

3. in den Spezialreservefonds fiir die durch Elementarereignisse 
und auI3ergewolmliche UnfjUle etwa entstehenden Kosten, 
diese Riicklage wird in der Konzessionsurkunde festgesetzt und 
betragt 1/2 bis 3 vH des Betriebsiiberschusses; nehmen wir 
1,5 vH an, so betragt diese Riicklage 

109487'1,5 
100 

4. in den Kapitaltilgungsfonds, diese Riicklage richtet sich nach 
der Dauer del' Konzession und betragt bei 99 Jahren Kon-

zessionsdauer nach der Formel R = A P - 11 bei einem pn_ 
Baukapital A = 2800000 M. und einem ZinsfuI3 von 4 v H 

1,04 - 1 
R = 2800000 1,0499 _ 1 

Riicklagen zus.: 

5474 M. 

1642 " 

2324 " 

9440 M. 

1) Fiir den Giiterverkehr allein betrugen 1913 die Selbstkosten der 
deutschen Staatsbalmen, die reinen Betriebskosten fiir Personal, Wohl
fahrtseinrichtungen, Betriebsmittel und Unterhaltung der Giiterwagen 
und Giiterzugslokomotiven, fiir 1 Zugkilometer bei 250 t mittlerer Zug
nutzlast 0,66 M. fiir Personal und 0,43 M. fUr Betriebsmittel und Unter
haltung der Fahrzeuge, zusammen 1,09 M.; d. i. fUr 1 Tonnenkilometer 

1,09 0 Pf 
250 = ,44 . 
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Naeh Abzug dieser Rlieklagen von dem Betriebslibersehu13 verbleibt 
somit ein Reingewinn von 

109487 M. 
- 9440 " 

100047 M. 

d . 100047· 100 
• I. 2800000 = 3,57 vH. 

Handelt es sich nicht urn ein Bauwerk, das mit dem Grund und 
Boden in feste Verbindung gebracbt wird, sondern urn eine Handels
ware, welche durch Zwischenhandler weiter verkauft wird, so sind zwar 
die Selbstkosten auch nach der angegebenen Kalkulationsformel zu 
berechnen, aber die Berechnung des Liefer- oder Verkaufspreises ge
staltet sich anders. Es sei Z. B. der Selbstkostenpreis eines Stiickes 
der Ware 240 M. und die Ware solI mit 15 vH Nutzen verkauft werden, 
so muS der Verkaufspreis ab Herstellungsort 240· 1,15 = 276 M. be
tragen. Dieser Betrag muS nach Abzug aller besonderen Verkaufs
spesen iibrigbleiben. Werden nun dem Zwischenhandler 20 vH Rabatt 
und 2 vH Skonto bewilligt, so kommen zu den 276,00 M. 

2 vH Skonto, d. i. Zinsenzusehlag im Hundert, 

20 vH Rabatt im Hundert = 281,63'20 
80 

276·2 
98 5,63 " 

281,63 M. 

70,40 " 

352,03 M. 
Diesen Preis setzt also der Fabrikant in seine Preisliste ein und es 

stellt sich dann die Abrechnung fiir den Zwischenhandler wie folgt: 
Verkaufspreis . . . . . . . . . . . . . . . . 
20 H R b d Z · h nh" dl 352,03 . 20 v a att es WIse e an ers 100 

2 vH Skonto bei Barzahlung 281,63'2 
100 

352,03 M. 

70,40 " 

281,63 M. 

5,63 M. 

bleiben 276,00 M. 
welche der Fabrikant erhalt. 

IV. Die Banansfiihrnng. 
1. Die Vorbereitungsarbeiten. 

a) Genehmigung der Bauentwiirfe und Bewilligung der Geld
mittel. 

Nachdem ein Bauentwurf fertig ausgearbeitet, ist zunachst die 
Genehmigung des Bauherrn einzuholen und sodann sind die Geld
mittel fUr die Ausfiihrung zu bewilligen. Die Genehmigung des Bau
herrn und die Bewilligung der Geldmittel ist am einfachsten zu erreichen, 
wenn der Bau im Auf trag einer Einzelperson zur Ausfiihrung kommen 
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soIl; bei Gesellschaften erfolgt sie durch den V orstand oder Aufsichts
rat, bei juristischen Personen des offentlichen Rechtes, offentlichen 
Korperschaften, Kommunalverbanden und Staaten kommen dagegen 
mehrere Instanzen in Betracht. In Stadten erfolgt eine Priifung der 
Entwiirfe durch technische Magistratsmitglieder oder Beigeordnete und 
durch die zustandigen Deputationen, worauf nach ubereinstimmendem 
BeschluB der stadtischen Korperschaften, welche je nach der Stadte
ordnung aus Magistrat und Stadtverordnetenversammlung oder aus 
Biirgermeister und Gemeindevertretung bestehen, die Genehmigung des 
Entwurfes und die Bereitstellung der Mittel erfolgt. In den Kreisen und 
Provinzen finden die vorbereitenden Schritte seitens der Kreis- und 
Provinzialausschusse statt, wahrend die endgultige BeschluBfassung und 
die Bewilligung der Mittel durch den Kreistag oder Provinziallandtag 
erfolgt. Stadte-, Kreis- und Provinzialordnungen regeln die Selbst
verwaltung, aber vorbehaltlich der staat.lichen Aufsicht. 

Bei den Staatsverwaltungen erfolgt die Aufstellung von Bauent
wiirfen in der Regel durch die Ortsbaubeamten oder durch besonders 
gebildete Bauamter. Nach bestimmten Vorschriften mussen die Ent
wiirfe zunachst der vorgesetzten Provinzialbehorde zur Priifung vor
gelegt und sodann zur Nachpriifung dem zustandigen Minister ein
gereicht werden. Nach erfolgter Genehmigung der Entwiirfe werden im 
Einvernehmen mit dem Finanzminister die erforderlichen Geldmittel 
in den Staatshaushaltplan oder Etat eingestellt, oder es werden be
sondere Gesetzesvorlagen ausgearbeitet, die dann der Volksvertretung 
zur BeschluBfassung vorgelegt werden. 

b) Die Bauleitung. 
Sind die Mittel fur die BauausfUhrung bewilligt, so ist der nachste 

Schritt, die Bauleitung zu bestimmen und einzurichten. Bei einem 
einfachen, wenig ausgedehnten Bau sind fUr die Bauleitung weniger 
Personen erforderlich als fUr eine sich weit erstreckende Anlage, in der 
viele und groBere Bauwerke vorkommen. Bei groBen Bauten wird zur 
erfolgreichen Durchfiihrung meist ein besonderer Verwaltungsdienst 
eingerichtet werden mussen. Dieser umfaBt zunachst die feste Ab
grenzung der Aufgaben und der Verantwortlichkeit der einzelnen Dienst
stellen und die Regelung des geschaftlichen Verkehrs, durch welche die 
Einheitlichkeit in der Behandlung der verschiedenen Dienstzweige her
beigefUhrt, die "Obersichtlichkeit gefordert und die "Oberwachung er
leichtert werden soIl. Weiter umfaBt er die MaBnahmen zur Durch
fUhrung der polizeilichen Anordnungen sowie der gesetzlichen und Ver
waltungsvorschriften uber die Wohlfahrt der Arbeiter und Beamten 
und schlie6lich das Rechnungswesen. Demgema6 wird z. B. bei den 
Kanalbauten im allgemeinen eine Hauptgeschaftsstelle fur die Ober
leitung eingerichtet, welcher die Aufstellung und Nachpriifung der Ent
wiirfe und Kostenanschlage, der Entwurf der Vertrage uber Leistungen 
und Lieferungen, die Priifung der Rechnungen und die Zahlungsan
weisungen sowie die Bearbeitung der Grunderwerbsangelegenheiten und 
die allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten obliegen. Ihr unterstehen 
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fUr die ortliche Bauleitung die Bauamter, welchen wiederum ffir jedes 
Baulos Streckenbauleitungen unterstellt sind. Die Bauamter haben 
die Bauausfiihrung vorzubereiten und zu iiberwachen, sie haben die 
Vorarbeiten nach Bedarf zu erganzen, die Ausfiihrungszeichnungen an
zufertigen, die Verdingungsunterlagen aufzustellen, die Ausschreibungen 
zu veranlassen, die Verdingungstermine abzuhalten, die Vertrage unter 
Vorbehalt der Genehmigung der Oberleitung abzuschlieBen und sodann 
mit Hille der Streckenbauleitungen die gesamte Bauausfiihrung zu 
iiberwachen und abzurechnen. 

AuBer von dem Umfang der beabsichtigten Bauausfiihrung hiingt 
die Zusammensetzung der Bauleitung aber auch davon ab, ob die Aus
fiihrung im Eigenbetriebe oder durch Unternehmer erfolgen soIl. 
Ein im Eigenbetrieb auszufiihrender Bau erfordert mehr Personal, als 
wenn der Bau an Unternehmer verge ben wird, die mit ihrem eigenen 
Personal einen groBen Teil der sonst der Bauleitung obliegenden Arbeiten 
iibernehmen. 

Verantwortlicher Bauleiter ist bei Staatsbauten der Ortsbaubeamte 
oder Bauamtsvorsteher, anderenfalls der mit der Bauleitung besonders 
beauftragte Ingenieur. Die Aufgaben des Bauleiters sind die Vor
bereitung und Anordnung der Bauausfiihrung, die Beaufsichtigung der 
Bauarbeiten und die Erledigung aller mit dem Schriftwechsel und 
Rechnungswesen zusammenhangenden Arbeiten. Vor Beginn der Bau
ausfiihrung hat der Bauleiter zu untersuchen, ob die gepriiften und 
festgestellten Entwiirfe fiir die Ausfiihrung bereits vollig klargestelIt, 
baureif sind, trifft dies nicht zu, so hat er rechtzeitig fiir eine vollige 
Kiarstellung durch Untersuchungen des Baugrundes, durch Anfertigung 
von Einzelpliinen, Werkzeichnungen, Berechnungen usw. zu sorgen 
sowie einen genauen Arbeitsplan aufzustellen. Diese Pflicht ist dem 
Bauleiter bei den preuBischen Staatsbauten durch MinisterialerlaB 
yom 15. April 1894 auferlegt. Abweichungen von den genehmigten 
Entwiirfen sind dem Bauleiter nicht gestattet, nur wenn sich im Laufe 
der Bauausfiihrung die Notwendigkeit einer Abweichung im Interesse 
der Sicherheit des Baues herausstellt, z. B. bei ungiinstigen Witterungs
verhaltnissen, Hochwasser, schlechtem Baugrund usw., hat er nach 
eigenem Ermessen und unter eigener Verantwortung die erforderlichen 
MaBnahmen anzuordnen, von dem Geschehenen aber unverziiglich dem 
Bauherrn oder der vorgesetzten Behorde Anzeige zu machen. 

Der Bauleiter hat die gesamte Bauausfiihrung zu iiberwachen, fiir 
die Beachtung der baupolizeilichen V orschriften und ffir die Festigkeit 
der Riistungen und Forderanlagen und fiir das Vorhandensein der er
forderlichen Sicherheitsvorrichtungen zu sorgen, die zur Verwendung 
kommenden Baustoffe zu priifen und die ihm unterstellten Hilfskriifte 
zu ordnungsmaBiger Tatigkeit anzuhalten. Bei gefahrdrohenden Arbeiten 
hat er. dafiir zu sorgen, daB ein mit der Ausfiihrungsart vollig vertrauter 
Aufsichtsbeamter wahrend der ganzen Dauer der Gefahr die Arbeiten 
und die Beobachtung der erforderlichen VorsichtsmaBregeln iiberwacht 
und notigenfalls selbst diese Vberwachung zu iibernehmen. Denn im 
Hintergrunde droht immer das Strafgesetzbuch, welches in §330f£. be-

.Janssen, Baulngenieur. 2. Auf!. 17 
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stimmt, daB derjenige, welcher bei Leitung oder Ausftihrung eines 
Baues wider die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst dergestalt 
handelt, daB hieraus fUr andere Gefahr entsteht, mit Geldstrafe bis 
zu 900 M. oder mit Gefangnis bis zu einem Jahre, und wenn durch 
FahrHissigkeit Menschen dabei zu Tode gekommen sind, mit Gefangnis 
bis zu ftinf Jahren bestraft wird. 

Bauleiter ist nach einer RG.Entsch. yom 10. Juni 19201 ) derjenige, 
nach dessen Anweisungen die Errichtung eines Bauwerks erfolgt, nach 
dessen selbst.andig erteilten Anordnungen der Bau tatsiichlich zur Ent
stehung gelangt, dessen geistige Urheberschaft unmittelbar die mechani
schen Krafte fUr die planmaBige Gestaltung des Baues als eines Ganzen 
in Bewegung setzt, dessen Intelligenz und Wille die maBgebende QueUe 
sind fiir die zu diesem Zweck zu treffenden Anordnungen und MaBregeln, 
und dem die Bauausfiihrenden als diejenigen gegenuberstehen, welche seiner 
Intelligenz und seinem Willen folgend das korperliche Bild des Bauwerks 
verwirklichen. 

c) Die Bauerlaubnis. 
FUr jede BauausfUhrung ist die Genehmigung der PolizeibehOrde er

forderlich. Die Baugenehmigung seitens der PolizeibehOrde oder die 
Bauerlaubnis ist ein Akt der Staatshoheit und daher offentliches 
Recht. Sie beruht juristisch auf Gewohnheitsrecht, nicht auf Gesetz, 
ein Rechtsgrundsatz, der jetzt allgemein anerkannt ist. Die baupolizei
lichen Vorschriften betreffen im allgemeinen die Sicherung ftir Leben 
und Eigentum sowie fUr die Ordnung und Aufrechterhaltung des Ver
kehrs. Die in dieser Hinsicht notigen allgemeinen Anordnungen zu er
lassen ist Aufgabe der Landesgesetzgebung, wahrend die Berticksichti
gung der ortlichen Verhaltnisse in den lokalen Bauordnungen erfolgt. 

Die gemeingiiltigen und ortlichen Bestimmungen fur die Hand
habung der Baupolizei bilden immer nur einen Bestandteil des sog. 
Baurechtes oder des Inbegriffes samtlicher auf das Bauwesen beztig
lichen Vorschriften, denn es gehoren zum Baurecht auch noch manche 
Bestimmungen des Privatrechtes, wie das Nachbar- und Fensterrecht, 
das Miteigentum an gemeinschaftlichen Mauern, die stadtischen Servi
tuten usw. In Deutschland kann jeder auf seinem Grund und Boden 
bauen, es besteht Baufreiheit, und die Baufreiheit des einzelnen ist 
reichsgesetzlich gewahrleistet. Sie bildet rechtlich den AusfluB aus dem 
Eigentumsrecht am Grund und Boden. Aber diese Baufreiheit des 
einzelnen kann zum offentlichen Schaden ausschlagen und dem vor
zubeugen, also Nachteile fUr das Gemeinwesen aus der Handlung des 
einzelnen abzuwenden, ist Befugnis des Staates. Der Staat hat darauf 
zu achten, daB auszuftihrende oder bestehende Bauwerke nicht gegen 
die offentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit verstoBen, und 
da die vorbeugende Abwehr derartiger Gefahren und Nachteile fUr die 
Allgemeinheit Aufgabe d~r Polizei ist, so konnte die Aufsicht tiber die 
Bauten nur der Polizei zugeteilt werden. Die Grundsatze, nach denen 
diese Aufsicht rechtsverbindlich zum Ausdruck kommt, ist der Inhalt 
des Baupolizeirechtes. Die Grenze zwischen Baurecht und Baupolizei-

1) Juristische Wochenschrift. 1921, S.34. 
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recht ergibt sich aus der Erwiigung, daB alIe durch Landesgesetzgebung 
geschaffenen und zugelassenen Eingriffe in die Baufreiheit, ohne Unter
schied, ob sie zugunsten einzelner oder der Allgemeinheit aufgestelIt 
werden, Bestandteile des Baurechtes bilden, wiihrend der Baupolizei nur 
diejenigen Beschrankungen anzurechnen sind, welche der Staat kraft 
seiner Polizeigewalt dariiber hinaus zu treffen verfassungsgemiiB befugt 
erscheint. 

In Deutschland besteht ein einheitliches Baupolizeirecht nur auf 
Grund der Gewerbeordnung und ihrer Erganzungen fiir gewisse gewerb
liche Anlagen. Die sonstigen Bauten unterstehen der Landesgesetz
gebung. In PreuBen und anderen Bundesstaaten hat man sich an der 
Aufstellung einer Anzahl alIgemeiner polizeigesetzlicher Bestimmungen 
geniigen lassen und die weitere Ausbildung den Verwaltungsbehorden im 
Wege der Verwaltungsverordnungen anvertraut. Daraus sind dann auch 
die verschiedensten Baupolizeiordnungen in den Stiidten und auf dem 
Lande entstanden, in PreuBen z. B. alIein iiber 300 verschiedene. Eine 
einheitliche Regelung ist in PreuBen erst durch RunderlaB des Staats
kommissars fiir das Wohnungswesen yom 25. April 1919 betreffend den 
Entwurf zu einer Bauordnung mit Nachtrag yom 28. April 1921 1) erfolgt, 
in welchem nunmehr einheitliche Grundsiitze fiir alIe Bauordnungen 
und baupolizeilichen Vorschriften aufgestellt sind. Es diirfen in Zu
kunft nur noch ortliche, auf klimatischer oder landschaftlicher Ver
schiedenheit beruhende anerkannte und berechtigte Baugewohnheiten 
in die einheitliche Bauordnung eingefiigt werden. 

Eine polizeiliche Genehmigung ist zur Vornahme von allen Neu
und Umbauten erforderlich, denn im Sinne des Strafrechts bedeutet 
Bau jede Ausiibung des Bauhandwerks, die die Herstellung oder Ver
iinderung von Bauwerken zum Gegenstand hat. Wer ohne solche Ge
nehmigung baut oder von derselben abweicht, hat neben der dadurch 
verwirkten Strafe zu gewartigen, daB der Bau, wenn er schiidlich, ge
fahrlich oder verunstaltend ist, auf seine Kosten abgeandert oder ab
getragen wird. Man nennt diese Genehniigung die Bauerlaubnis. 
Die Erteilung der Bauerlaubnis erfolgt entweder von den Ortspolizei
behorden oder von den Kreis- oder Bezirksbehorden, gegen deren Be
scheid innerhalb einer Frist von 14 Tagen die Beschwerde zuliissig ist. 
Die Erledigung der Beschwerde erfolgt im sog. BeschluBverfahren, die 
Instanzen der BeschluBbehorden sind in PreuBen BezirksausschuB, Pro
vinzialrat und Minister. Die Bauerlaubnis kann bedingt oder bedingungs
los erteilt oder giinzlich versagt werden. Bei der Priifung haben jedoch 
nur .Riicksichten des Verkehrs, der Festigkeit des Bauwerks, der Feuer
sicherheit, der Gesundheit, der allgemeinen Ordnung sowie der Schon
heit in Betracht zu kommen, so daB die Weigerung nicht etwa gestiitzt 
werden darf auf mangelndes Bediirfnis oder auf fehlende Regelung der 
finanziellen Verhiiltnisse des Bauherrn zu der Gemeinde oder auf den 
EinfluB privatrechtlicher Streitigkeiten, insbesondere iiber das Eigen
tum an der Baustelle oder auf ahnliche Gesichtspunkte. Das Gesuch 

1) Zentralbl. d. Bauverw. 1919, S. 225, und 1921, S.249. 
17* 
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ist schriftlich der Ortspolizeibehorde unter Beachtung der besonderen 
Vorschriften derselben einzureichen. "Ober die Genehmigung wird ein 
Ba uerla u bnisschein oder Ba uschein zugesteHt. 

Auch aHe gemeindlichen und staatlichen Bauten bedurfen der bau
polizeilichen Genehmigung, und zwar in PreuBen nach dem Gesetz uber 
die Zustandigkeit der VerwaltungsbehOrden yom 1. August 1883. Nach 
der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes ist grundsatzlich 
bestimmt, daB im Geltungsbereich der Kreisordnung die Prufung der 
Entwiirfe und die EntschlieBung uber die in ortspolizeilichem Interesse 
zu stellenden Anforderungen sowie die Abnahme des Rohbaues der 
OrtspolizeibehOrde nicht entzogen werden durfen .. Hiernach unterliegen 
auch aIle staatlichen Bauentwiirfe der jeweiligen ortlichen Baupolizei
ordnung. Eine Ausnahme machen nur die Bauten, welche der Landes
verteidigung dienen. Vielfach bestimmen allerdings die Baupolizei
ordnungen, daB es bei den auf Rechnung des Reiches oder Staates von 
Staatsbeamten ausgefiihrten Bauten der Einholung der fOrmlichen bau
polizeilichen Genehmigung nicht bedarf, sondern daB es genugt, wenn 
das Bauvorhaben vor der Ausfiihrung der Polizeibehorde zur Erklarung 
vorgelegt wird, ob und was in baupolizeilicher Hinsicht dagegen zu 
erinnern sei. Weiter wird in den Baupolizeiordnungen fur solche staat
lichen Bauten oftmals die Abnahme des Rohbaues oder die SchluBab
nahme ganz nachgelassen. Anderenfalls sind aber immer die V orschriften 
der ortlichen Bauordnungen auch fur staatliche Bauten maBgebend. 

Die aus der erteilten Genehmigung ableitbaren Befugnisse sind per
sonlicher Natur, also ohne oder gegen den Willen der genehmigenden 
Behorde nicht ubertragbar. Sie erloschen, wenn sie nicht binnen einer 
gesetzten Frist durch Beginn und Fortsetzung des Baues ausgeubt 
werden. Die rechtliche Bedeutung der Bauerlaubnis ist also lediglich 
die Berechtigung zur Ausfuhrung des Baues; Dritten gegenuber werden 
keinerlei Rechte dadurch erlangt, und es werden durch die Bauerlaubnis 
auch keine Anderungen in der rechtlichen Eigenschaft des Grundstuckes 
geschaffen. 

Baubeschrankungen sind gegeben fiir bestimmte, in der Gewerbe
<>rdnung bezeichnete gewerbliche Anlagen, welche auBer der baupolizei
lichen Genehmigung noch der landesgesetzlichen Konzession bedurfen, 
ferner fur die Bauanlagen im Bereich der Festungsanlagen, die neben 
der baupolizeilichen einer Genehmigung der Kommandantur bedurfen 
(Gesetz betreffend die Beschrankung des Grundeigentums in der Um
gebung von Festungen yom 21. Februar 1871). Ebenso sind Baube
schrankungen begrundet durch Verkehrsrucksichten, Wahrung der 
Sicherheit, feuerpolizeiliche und gesundheitliche Gesichtspunkte. Der 
allgemeine Verkehr und die offentliche Ordnung bedingen fiir die Be
grundung neuer Ansiedlungen und Kolonien die vorgangige Erteilung 
einer Ansiedelungsgenehmigung sowie fur den Anbau in bestehen
den Ortschaften die vorgangige Feststellung von StraBen- und 
Baufluchtlinien. Die Erteilung der Ansiedlungsgenehmigung beruht 
in PreuBen auf dem Gesetz yom 10. August 1904, sie erfolgt durch die 
Polizeibehorden. Der Genehmigung muB ein fOrmliches Verfahren vor-
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angehen, welches mit der offentlichen Bekanntmachung des Vorhabens 
beginnt und in einer Erorterung der binnen 3 Wochen vorzubringenden 
Einspruche unter den BeteiIigten nach ihren tatsachlichen Unterlagen 
sowie in Erhebung der Beweise verlauft. Gegen den Bescheid ist binnen 
einer AusschluBfrist von 2 W ochen Klage im Verwaltungsstreitverfahren 
zuIassig. Die Instanzen im Verwaltungsstreitverfahren sind in PreuBen 
KreisausschuB, BezirksausschuB, Oberverwaltungsgericht. 

Das Verfahren zur Feststellung der Bebauungsplane beruht auf dem 
Gesetz betreffend Anlegung und Veranderung von StraBen und Platzen 
in Stadten und landlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875, zu welchem 
noch die Vorschriften fUr die Aufstellung von Fluchtlinien und Be
bauungsplanen vom 28. Mai 1876 kommen. Nach erfolgter Zustimmung 
der Ortspolizeibehorde zu dem beabsichtigten Bebauungsplan ist der
selbe offentlich auszulegen, und nach Erledigung der Einwendungen 
- der BeschluB iiber dieselben ist gegebenenfalls im Verwaltungswege 
anfechtbar - folgt die formliche Feststellung des Planes durch offent
liche Auslegung und Bekanntmachung. Mit Offenlegung des festge
stellten Planes tritt die Beschrankung des Grundeigentums ein und er
halt die Gemeinde das Recht, die nach den festgesetzten StraBenflucht
linien fiir StraBen und Platze bestimmte Grundflache dem Eigentiimer 
zu entziehen. 

Weitere Baubeschrankungen im offentlichen Interesse bestehen noch 
fiir Bauten an Chausseen und Eisenbahnen, fur welche zwar auch die 
Polizeibehorde die Bauerlaubnis zu erteilen hat, aber erst nach vor
gangiger Einholung der vom Standpunkte der chaussee- und eisenbahn
polizeiIichen Interessen zu stellenden Bedingungen seitens der zustan
digen Behorden. Fur Chausseebauten kommen dabei in PreuBen die 
Vorschriften iiber Chausseebauten vom 17. Mai 1871 in Betracht. Fiir 
die Errichtung von Gebauden und Lagerung von Materialien in der Nahe 
der dem Gesetz iiber die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 
1838 unterstehenden Eisenbahnen bestehen auBerdem noch besondere 
Beschrankungen, welche fiir PreuBen in dem ErlaB der Minister des 
Innern und der offentlichen Arbeiten vom 23. Juli 1892 naher bezeichnet 
sind. mer Bauten in der Nahe von Forsten enthiilt das Feld- und 
Forstpolizeigesetz vom 1. August 1880 besondere Vorschriften. Zur 
AusfUhrung, Erweiterung oder Verlegung von Deichen, Dammen, Ge
bauden und sonstigen baulichen Anlagen im "Oberschwemmungsgebiet 
der Strome und Flusse bedarf es der Genehmigung des Bezirks- oder 
Kreisausschusses nach MaBgabe des Gesetzes vom 16. August 1905 1). 

Die Wahrung der Sicherheit wird bezweckt durch die Vorschriften 
iiber die Festigkeit des Bauwerks und iiber die Einfriedigung von Grund
stiicken. Aus feuerpolizeiIichen Gesichtspunkten ergeben sich die Be
stimmungen iiber die Abstande der Bauten, iiber die Bedachung, iiber 
Treppenanlagen, Gebaudehohen, Feuerungsanlagen, Durch- und Zu
fahrten usw., und aus gesundheitspolizeilichen Gesichtspunkten ergeben 

1) Alle diese Gesetze und Verordnungen sind zum Teil veraltet und 
bediirfen einer den Anforderungen der Neuzeit entsprechenden Neuordnung, 
die durch das in Vorbereitung befindliche Stadtebimgesetz erfolgen solI. 
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sich die Bestimmungen iiber Hohe und Beschaffenheit der Wohnraume, 
fiber Begrabnisplatze, Brunnen, gewerbliche Anlagen, Aborte, Stal
lungen, Wasseranlagen, Kanalisationsanlagen usw. SchlieBlich kommen 
noch in Betracht das Verunstaltungsgesetz vom 15. Juli 1907 und das 
Wohnungsgesetz vom 28. Marz 1918 1). 

AuBer der Priifung und Genehmigung der Bauentwiirfe gehort zu 
den Aufgaben der Baupolizei auch die Aufsicht wahrend der Ausfiihrung, 
die Bauabnahme und die dauernde Aufsicht iiber die bestehenden 
Bauwerke. 

Die Baupolizei ist ein Zweig der Sicherheitspolizei, sie gebOrt mit zu 
den rein obrigkeitlichen Tatigkeiten der inneren Staatsverwaltung, die 
von den Organen der Ortspolizei wahrgenommen werden. Auf dem Lande 
hat also der Amtsvorsteher, in den kleineren Stadten der Biirgermeister, 
beide unter Aufsicht des Landrats, und in den groBeren Stadten mit 
eignen Stadtkreisen der Biirgermeister, aber unter Aufsicht des Re
gierungsprasidenten, die Baupolizei wahrzunehmen. Der Biirgermeister 
handhabt die Polizei nicht als Organ der Selbstverwaltung, sondern der 
Staat benutzt nur das Kommunalorgan, den Biirgermeister, zur Wahr
nehmung der Polizei. Eine Ausnahme machen die Stadte mit besonderen 
Polizeiverwaltungen, Polizeidirektionen und Polizeiprasidenten, die 
dann auch das Bauwesen mit verwalten. Nur in GroB-Berlin ist die 
Baupolizei wieder dem Magistrat iibertragen worden. 

Fiir Nachlassen von baupolizeilichen Bestimmungen, fiir Dispense, 
sind zustandig in Stadtkreisen und Stadten von mehr als 10000 Ein
wohnern der BezirksausschuB, in anderen Orten der KreisausschuB, 
gegen deren Bescheid die Beschwerde an den Minister der offentlichen 
Arbeiten zulassig ist. Der BeschluB iiber die Konzession gewerblicher 
Anlagen erfolgt durch den BezirksausschuB, und die Beschwerdeinstanz 
ist der Minister fUr Handel und Gewerbe. 

d) Der Grunderwerb. 
Bei dem Erwerb des fUr eine BauausfUhrung erforderlichen Grund 

und Bodens unterscheidet man den freihandigen und zwangsweisen 
Erwerb von Grundstiicken. Der freihandige Erwerb erfolgt auf Grund 
von Verhandlungen, deren AbschluB durch einen formlichen schrift
lichen Vertrag beurkundet wird. In diesem werden der Kaufpreis, der 
nach den iiblichen Schatzungsregeln oder unter Hinzuziehung von 
Sachverstandigen nach Flacheneinheiten, Ar oder Hektar, vereinbart 
wird, und der Zahlungstermin angegeben. Insbesondere muB aber aus
bedungen werden, daB die zu erwerbenden Grundstiicke frei von allen 
Lasten und Dienstbarkeiten und von allen Eigentumsbeschrankungen 
iibergeben werden. Die Vertrage iiber den Erwerb von Grundstiicken 
haben noch eine besondere Eigenscha.ft, sie sind namlich nur dann 
rechtlich bindend, wenn sie schriftlich abgeschlossen und gerichtlich 
oder notariell beglaubigt werden, oder wenn die beziiglichen Erkla
rungen vor dem Grundbuchamt abgegeben werden. Den Vertragen 

1) Zentralbl. d. Bauverw. 1907, S.473, und 1918, S.414. 
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sind Lageplane durch Schnur und Siegel beizuheften, aus denen die 
GroBe und die Begrenzung der Flachen sowie deren Bezeichnung im 
Steuerbuch, dem sog. Kataster, hervorgehen. Dieses Kataster wird 
bei den SteuerbehOrden gefiihrt und fiir die Erhebung der staatlichen 
Grund- und Gebiiudesteuer angelegt. 

Die Umschreibung der erworbenen Grundstiicke erfolgt sodann im 
Grund buch. Das Grundbuchrecht ist reichsgesetzlich geregelt und 
in dem Biirgerlichen Gesetzbuch (BGB.) sowie in der Grundbuch
ordnung yom 24. Marz 1897 enthalten. Das Grundbuch ist das bei den 
Grundbuchamtern, in der Regel den Amtsgerichten, gefiihrte, mit offent
lichem Glauben versehene Buch, in welches die Dbertragung des Eigen
turns an einem Grundstiick sowie die Belastung eines Grundstiickes mit 
einem Recht eingetragen wird. Jedes Grundstiick erhalt in dem Buch 
ein Grundbuchblatt, und jedes Grundstiick muB in das Grundbuch ein
getragen werden, d. h. es besteht Grundbuchzwang, da auf diesem 
die Sicherheit des Grundstiicksverkehrs beruht. Das Grundbuchwesen 
ist auch die Grundlage der Vorschriften iiber Rechte an Grundstiicken 
im BGB. Der ganze privatrechtliche Grundstiicksverkehr beruht auf 
dem Grundbuchwesen und dem Grundbuchzwang, und es konnen nur 
noch die aus dem Grundstiickseigentum sich ergebenden Befugnisse mit 
Rechtswirksamkeit gegen Dritte durch Eintragung in das Grundbuch 
eingeschrankt werden durch die im BGB. begrenzten dinglichen Rechte, 
als Erbbaurecht, Dienstbarkeiten, Vorkaufsrechte, Reallasten und 
Grundstiickspfandrechte. Verzichte auf Ersatz derjenigen Schaden, 
welche einem benachbarten Grundstiick infolge von baulichen Unter
nehmungen und deren Betrieb entstehen, sind nicht mehr eintragungs
fahig. Rei Vertragen wegen der Abfindung von Schaden, welche infolge 
von Kanalen, FluBregulierungen, Eisenbahnen oder anderen Unter
nehmen entstanden sind oder entstehen werden, wegen der Herstellung 
und Unterhaltung von Wegen und deren Zubehor, von, Briicken, Dber
fahrten, Triften, Einfriedigungen, Uferbauten, Deichen, Rewasserungs
und Vorflutanlagen uSW. muB daher darauf geachtet werden, daB die 
Fassung der Vertrage in allen Fallen, in denen dazu die Moglichkeit 
vorliegt, sich dem Wesendes dinglichen Rechtes des BGB. genau anpaBt. 
In Betracht kommen hier die Vorschriften des BGB. im dritten Buch 
iiber das Sachenrecht, soweit es sich auf Grundstiicke bezieht. Be
schrankungen des Grundstiickeigentums dur.ch offentliche Rechte, 
welche schon Kraft ihrer Rechtsnatur gegen Dritte wirken, wie Nach
barrechte, Baupolizeirechte und sonstige Lasten, bediirfen einer solchen 
Regelung nicht. 

Die Eigentumsiibertragung erfolgt durch die Eintragung der in dem 
Vertrag vereinbarten Rechtsanderung in das Grundbuch, und zwar 
nach vorhergegangener Auflassung. Auflassung ist die beiderseitige 
gleichzeitige Erklarung des Kaufers und Verkaufers vor dem Grund
buchrichter, daB sie beziiglich der Vbertragung des Eigentums einig 
sind. Rei dem Erwerb ganzer Grundstiicke, fiir die bereits ein Grund
buchblatt angelegt ist, kann die Eintragung sofort erfolgen, im anderen 
FaIle muB zunachst die Anlegung eines Grundbuchblattes bei dem zu-
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standigen Grundbuchamt beantragt werden. Randelt es sich um den 
Ankauf eines Teiles eines Grundstiickes, so muB zunachst zum Zweck 
der Auflassung das Teilgrundstiick im Steuerbuch, im Kataster ab
getrennt, es muB fortgeschrieben werden. Ein beglaubigter Auszug aus 
dem Kataster nebst Karte, aus welcher der abgetrennte Teil des Grund
stiickes nach Lage und GroBe zu erkennen ist, ist dem Grundbuchrichter 
beizubringen. Mit der erfolgten Umschreibung im Grundbuch erlangt 
der Erwerber erst das Eigentum und die volle Verfiigung iiber das 
Grundstiick. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt gewohnlich nach be
endeter Umschreibung des Grundstiickes; in gewissen Fallen empfiehlt 
es sich jedoch, in dem Vertrag auszubedingen, daB der Kaufpreis hinter
legt werden kann, falls die schulden- und lastenfreie Auflassung des 
Grundstiickes nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt, und daB 
auch die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen fiir den Kaufpreis von 
diesem Zeitpunkt ab aufhDrt. 

Werden fiir den Bau eine groBe Anzahl von Grundstiicken gebraucht, 
und ist ein freihandiger Erwerb nicht moglich, so kann ein zwangsweiser 
Erwerb gestattet werden, und dies geschieht durch das sog. Enteig
nungsverfahren. Zum zwangsweisen Erwerb von Grundstiicken muB 
fiir jedes einzelne Unternehmen das Enteignungsrecht erwirkt werden. 
Dies geschieht in PreuBen auf Grund des Gesetzes iiber die Enteignung 
von Grundeigentum vom 11. Juni 1874. Das Enteignungsrecht wird dem 
Unternehmer auf Antrag vom Staat erteilt, der Antrag muB also bei 
der Regierung gestellt werden. Das Enteignungsverfahren besteht darin, 
daB zunachst eine vorlaufige Planfestsetzung stattfindet. Es werden die 
Plane fiir das Unternehmen von dem Regierungsprasidenten offentlich 
ausgelegt, etwaige Einwande werden in einem Termin erortert und vom 
Regierungsprasidenten entschieden. Darauf folgt eine nochmalige end
giiltige Planfeststellung vom BezirksausschuB in derselben Weise. Erst 
wenn dieses Planfeststellungsverfahren erledigt ist, kann auf Antrag 
des Unternehmers die Feststellung der Entschiidigung durch den Be
zirksausschuB erfolgen. Zu dem Zwecke wird ein Termin an Ort und 
Stelle anberaumt, an welchem ein Bevollmachtigter des Regierungs
prasidenten, der Eigentiimer und die Nebenberechtigten, sowie ein oder 
mehrere Sachverstandige teilnehmen. Es wird iiber die Rohe der Ent
schiidigung verhandelt, und gelingt eine giitliche Einigung nicht, so 
werden die Akten dem BezirksausschuB zur BeschluBfassung iibergeben. 
Gegen die von diesem festgesetzte Entschadigung steht samtlichen Be
teiligten innerhalb 6 Monaten der ordentliche Rechtsweg offen, fiir 
welchen die Vorschriften der ZPO. maBgebend sind. Nach Ablauf 
dieser Frist erfolgt durch den BezirksausschuB die Vollziehung der 
Enteignung durch die Enteignungserklarung, wodurch die betreffen
den Flachen ohne weiteres in den Besitz des Kaufers iibergehen und die 
Vbertragung im Grundbuch erfolgen kann. Die EnteignungserkIarung 
darf in dringlichen Fallen durch einen besonderen BeschluB des Be
zirksausschusses auch vor der Beendigung des Rechtsweges stattfinden, 
wenn und nachdem die Entschiidigungssumme gezahlt und hinterlegt 
worden ist. Diese Erklarung kann abel innerhalb einer dreitagigen Frist 



Die V orbereitungsarbeiten. 265 

durch Beschwerde an den Minister del' offentlichen Arbeiten angefochten 
werden. 

Das Enteignungsrecht kann nicht allein zum Bau von Festungen 
und offentlichen Gebauden, sondern namentlich auch zur Herstellung 
von Eisenbahnen, Kanalen, LandstraBen, Wasserleitungen, stadtischen 
Kanalisationen, Gas- und elektrischen Leitungen in Anspruch genommen 
und daher nicht allein den staatlichen BehOrden und offentlichen Ver
banden, sondern auch den Gemeinden und Privatunternehmern ver
liehen werden. 

In vielen Fallen, in denen eine giitliche Einigung iiber die Hohe del' 
Entschadigung nicht erreicht werden kann, ist im Interesse des Baufort
ganges wenigstens zu versuchen, die Erlaubnis zum Beginn der Bau
arbeiten auf den fraglichen Grundstiicken vor del' endgiiltigen Fest
setzung del' Entschadigungssumme zu erlangen. Als Gegenleistung wird 
alsdann die angemessene Verzinsung del' demnachstigen Entschadigungs
summe von dem Tage del' Inanspruchnahme des Grundstiickes an bis 
zur endgiiltigen Festsetzung del' Entschadigung gewahrt. 

e) Der Arbeitsplan. 
Aus der Pflicht des Bauleiters, die genehmigten Bauentwiirfe darauf

hin nachzupriifen, ob sic fiir die Ausfiihrung bereits vollig klargestellt, 
baureif sind, folgt, daB er sich von vornherein dariiber Klarheit ver
schaffen muB, welche Arbeiten und Lieferungen fiir den Bau erforderlich 
und wie diese auszufiihren sind. Es geniigt nieht, wie es noch heute 
vielfach iiblich ist, sich allein del' Zeichnungen und iiberschlaglichen 
Massenberechnungen zu bedienen, um die ausfiihrenden Organe, die 
Baustelle, anzuweisen, den Bau auszufiihren. Die Zeichnung ist fiir die 
Ausfiihrung weiter nichts als die Illustration, als die Darstellung dessen, 
was gebaut werden solI, das Wesentliche fiir den Bauauftrag ist die 
Spezifikation del' Arbeiten und del' Lieferungen sowie del' 
Arbeitsplan. Die Spezifikation muB cine erschOpfende Aufstellung 
aller in del' Zeichnung dargestellten Bauteile mit Angaben iiber Material, 
Stiickzahl, Benennung usw. sein, sie solI del' Bestellzettel sein, nach dem 
gearbeitet wird. Jede einzelne Arbeit muB daher ihre Bestellnummer 
erhalten, und diese Nummer bildet die Unterlage fiir alle Berichte und 
Berechnungen iiber die betreffende Einzelleistung. 

Eine solche Spezifikation, in del' alle Einzelleistungen erschOpfend 
zusammengestellt sind, umfaBt bereits gleichzeitig die vollstandige 
Baudisposition und bildet die Grundlage fiir die AufstellU?g des Arbeits
planes. Sie ist aber auch eine SicherheitsmaBregel dafiir, daB keine 
Arbeit zur Ausfiihrung kommen, keine Lieferung odeI' Leistung bezahlt 
werden kann, die nicht vorgesehen ist, und daB keine Arbeit unterbleiben 
kann, ohne sofort bemerkt zu werden. Del' Arbeitsplan muB den 
Zusammenhang und die Reihenfolge samtlicher Arbeiten und Be
schaffungen enthalten. Es sind also die Fristen fiir die Lieferungen 
und die einzelnen Arbeiten zu bestimmen, die zur Ausfiihrung del' 
Arbeiten benotigten GroB-, Klein- und Verbrauchsgerate sowie die 
erforderliche Zahl del' Arbeiter anzugeben, damit die Arbeiten und 
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Lieferungen planmaBig in der vorgesehenen Bauzeit zur Ausfiihrung 
gelangen. 

Urn einen solchen Arbeitsplan aufsteHen zu konnen, sind die tech
nischen Vorarbeiten nachzupriifen und notigenfalls zu erganzen. Denn 
eine Bestimmung der einzelnen Bauzeiten sowie der erforderlichen 
Gerate ist nur moglich, wenn die technischen Unterlagen einwandfrei 
und erschopfend sind. Insbesondere kommen hier die Bodenunter
suchungen in Betracht, da sie die Grundlage fiir die Disposition bei 
allen Erd- und Griindungsarbeiten bilden. Fiir die Ausfiihrung dieser 
Bodenuntersuchungen sind bei der preuBischen Staatsverwaltung be
sondere Vorschriften in den Erlassen des Ministers der offentlichen Ar
beiten yom 16. Marz 1909, 10. Mai 1910 und 10. Februar 19201) gegeben, 
urn Streitigkeiten zwischen der Bauverwaltung und Unternehmern iiber 
die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen zu vermeiden. Denn diese 
Bodenuntersuchungen sind nicht aHein fiir die Dispositionen der Baulei
tung erforderlich, sondern auch zur Aufklarung der Unternehmer bei 
Ausschreibung groBerer Erd- und Griindungsarbeiten. Sie fallen unter 
die Aufklarungspflicht des Ausschreibenden. 

£) Rechtsfragen. 
Bei allen Vorarbeiten ist auf die mit einem Bauvertrag nach unserem 

heutigen Recht verbundenen Nebenpflichten zu achten, zu welchen in 
erster Linie die Aufklarung gehort. In der unvollkommenen Auf
klarung iiber Art und Umfang der Arbeiten, insbesondere iiber die mit 
ihnen zunachst kaum erkennbar verkniipften besonderen Kosten und 
Schwierigkeiten liegt ein Umstand, der einen Unternehmer nicht selten 
zu Schaden bringt. Bei allen Arbeiten in der Erde sind z. B. die Schwierig
keiten nur zu erkennen, wenn eingehende Bodenuntersuchungen vorher 
ausgefiihrt werden, dagegen nicht bei oberfliichlicher Priifung der ort
lichen Verhaltnisse, wie sie ein Unternehmer in der kurzen Zeit, die 
zwischen Ausschreibung und Verdingung liegt, und bei der groBen Zahl 
der Bewerber ausfiihren kann. Stellt sich dann nachher heraus, daB 
die Arbeiten vorher nicht erkennbare Kosten und Schwierigkeiten ver
ursachen, und daB der Ausschreibende sich der in den ungiinstigen 
BodenverhjHtnissen ruhenden Schwierigkeiten wohl bewuBt war, sie 
aber dem Unternehmer nicht mitgeteilt hat, so ist dies Verschweigen 
ein VerstoB gegen Treu und Glauben. Denn es ist anerkannten Rechtes, 
daB die Grundsiitze von Treu und Glauben den Werkvertrag hervor
ragend beherrschen, und daB nach ihnen der Ausschreibende auch 
Nebenpflichten zu erfiillen hat. Darunter fii.Ilt vor aHem die Pflicht 
der Auskunftserteilung, und zwar hat nach einer Entscheidung 
des Kammergerichtes der Unternehmer hierauf stets dort An
spruch, wo ein Vertragsteil der Natur der Sache nach schlechter unter
richtet ist als sein Gegner2 ). Der Ausschreibende haftet also fiir allen 
Schaden, der durch sein absichtliches Verschweigen ihm wohl bekannter 

1) Zentralbl. d. Bauverw. 1910, S. 282, und 1920, S. 113. 
2) Deutsche Juristen-Zeitung, 15. Jahrg., S. 84. 



Die V orbereitungsa.rbeiten. 267 

Umstande entsteht, und muB dem Unternehmer den gesamten Schaden 
ersetzen, der auch den entgangenen Gewinn in voller Hohe umfaBt. 

Aber weiter auch, wenn der Ausschreibende von den Schwierigkeiten 
keine sichere Kenn tnis geha bt, wohl a ber aus verschiedenen gelegentlichen 
Wahrnehmungen die Schwierigkeiten nur vermutet hat, so muB er auch 
eine derartige Vermutung mitteilen, oder er macht sich fur den dem 
Unternehmer durch das Verschweigen erwachsenen Schaden in dem
selben Umfang haftpflichtig, als wenn er seine sichere Kenntnis ver
schwiegen hatte. Denn auch die Kundgabe der Vermutung ist ein Ge
bot von Treu und Glauben. Das RG. hat diesen Grundsatz 
wiederholt ausgesprochen. Es verurteilt nach ihm in standiger Recht
sprechung z. B. den Verkaufer eines Hauses zu vollem Schadenersatz, 
wenn er dem Kaufer den bloBen Verdacht, daB das Haus mit Schwamm 
behaftet sei, nicht offen bart. Der Ausschreibende sucht sich in einem 
Prozesse dann haufig hinter der Behauptung zu retten, er habe die 
Schwierigkeiten nicht absichtlich verschwiegen, sondern bei der Schnellig
keit der Ausschreibung lediglich ubersehen. Aber auch dieser Einwand 
kann ihm nicht helfen, denn das Vbersehen einer Erwahnung von fUr 
den Bewerber derart wichtigen Umstanden bedeutet eine Fahrlassigkeit, 
und fUr diese hat der Ausschreibende ebenso einzustehen wie fUr die 
Absicht, den Vorsatz. 

Anders liegt der Fall, wenn der Ausschreibende dem Unternehmer 
von den Schwierigkeiten deshalb keine Kenntnis gab, weil er selbst da
von nichts wuBte und nichts ahnte. Eine Verletzung der Aufklarungs
pflicht ist also hier ausgeschlossen, denn was jemand selbst nicht weiB 
noch vermutet, kann er auch nicht mitteilen. Und es bleibt allein die 
Frage, ob der Ausschreibende die Pflicht hat, vor der Ausschreibung 
genaue Bodenuntersuchungen vorzunehmen, und ob er sich haft bar 
macht, falls er durch ein pflichtwidriges Unterlassen solcher Boden
untersuchungen den Unternehmer zu einem ihm schadlichen Vertrags
abschluB gebracht hat ~ Diese Frage ist fUr die Staatsbauverwaltung 
in PreuBen ohne wei teres zu bejahen, weil die Bestimmungen fiber das 
Verdingungswesen eine solche Pflicht angeordnet haben. Diese Be
stimmungen sind getroffen, weil ein dringendes soziales Interesse dazu 
vorgelegen hat, weil es eine sittliche Pflicht aller Ausschreibenden ist, 
die bestmogliche und genaue Darstellung von Art und Umfang der Ar
beiten den Unternehmern zu geben, urn der meist sehr betrachtlichen 
Zahl der Bewerber die sonst von jedem einzelnen vorzunehmende, um
fangliche, zeitraubende und kostspielige Voruntersuchungsarbeit. oder 
sonst eine falsche Kalkulation zu ersparen. Nach diesen Bestimmungen 
besteht daher in PreuBen bereits seit langerer Zeit der gewohnheitsmaBige 
Grundsatz oder die Verkehrssitte, daB genaue Bodenuntersuchungen 
vorgenommen werden mussen. Gegen diese Verkehrssitte kann auch der 
rein formal juristische Gedanke, daB bei der bloBen Ausschreibung ein 
Vertragsverhaltnis noch nicht bestehe und deshalb von einer Neben
verpflichtung zum Werkvertrag noch nicht gesprochen werden konne, 
nicht mehr ins Gewicht fallen. Es muB vielmehr die Bodenuntersuchungs
pflicht nach Treu und Glauben und nach der Verkehrssitte als gegeben 
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angesehen werden. Nur wenn eine Ausschreibung von einem Privat
mann offenbar ohne fachkundigen Beistand vorgenommen wird, 
konnte man hochstens zu einer Nachpriifungspflicht seitens des Unter
nehmers kommen, wenn man auf die veralteten Bestimmungen des a11-
gemeinen Landrechts zuriickgreift, welches beim Werkvertrage dem 
Besteller den Werkmeister und nicht, wie das BGB., den Unternehmer 
gegeniiberste11t. Das allgemeine Landrecht betrachtet ja noch den Be
steller als Laien und den Bewerber als den Sachkundigen, daher die 
Bezeichnung Werkmeister. Dies trifft aber nUl" fiir die handwerksmaBige 
Technik zu, in der heutigen wissenschaftlichen Technik ist der Unter
nehmer keineswegs mehr immer der Sachverstandige, der Begriff Unter
nehmer ist durchaus nicht mehr gleichbedeutend mit dem Begriff Sach
kundiger, sondern es ist vielmehr jetzt der Besteller, wenigstens bei allen 
staatlichen und kommunalen Bauten, der Sachkundige und der Aus
fiihrende ist nur Unternehmer, der die ihm iibertragenen einzelnen 
Arbeiten genau nach Angebot und Vorschrift des Beste11ers auszufiihren 
hat. In richtiger Erkenntnis der veranderten Technik hat daher das 
BGB. auch dem Beste11er den Unternehmer gegeniibergestellt und ihn 
nur zur Ausfiihrung des versprochenen Werkes, d. i. bei Bauten zur 
Ausfiihrung der in dem Preisverzeichniss nach Art und Umfang genau 
beschriebenen Arbeiten, verpflichtet. Ein solcher Fall, daB ein 
Privatmann ohne fachkundigen Beistand groBere Bauarbeiten aus
schreibt, gehort heute iiberhaupt zu den Seltenheiten, wenigstens sobald 
es sich nicht mehr urn die rein handwerksmaBige Technik handelt, 
er wendet sich dann an einen Architekten oder Ingenieur als den 
Sachkundigen, und der Ausfiihrende ist dann auch weiter nichts 
wie Unternehmer. Bei allen staatlichen und kommunalen Bauten ist 
aber der Ausfiihrende in allen Fallen nur Unternehmer, und daher 
sind die Bestimmungen des allgemeinen Landrechts nicht mehr an
wendbar. 

Bei allen staatlichen und kommunalen Bauten besteht also die Auf
klarungspflicht des Ausschreibenden iiber Art und Umfang der Arbeiten 
als eine Nebenpflicht des Werkvertrages unter allen Umstanden. Ver
schweigt der Ausschreibende ihm wohl bekannte, aber fiir den Unter
nehmer zunachst kaum erkennbare mit den Arbeiten verbundene 00-
sondere Kosten und Schwierigkeiten absichtlich oder, wenn er sie auch 
nur vermutet, fahrlassig, so haftet er fiir allen Schaden einschlieBlich 
des entgangenen Gewinnes. Erfiillt der Ausschreibende die Aufklarungs
pflicht nicht, nnterlaBt er die erforderlichen Untersuchungen, so daB 
ihm selbst die Schwierigkeiten nicht bekannt sind und die Ausschreibung 
an irreleitenden Mangeln krankt, so ist die Rechtsprechung der ordent
lichen Gerichte iiber diese Fahrlassigkeit bei VertragsabschluB allerdings 
nicht einheitlich. Bei Schiedsgerichten hat sich aber bereits eine standige 
Rechtsprechung dahin ausgebildet, daB ein Schadenersatzanspruch in 
Rohe des Mehraufwandes anerkannt wird. Und die Schiedsgeriehte 
stiitzen sich dabei auf den im § 157 BGB. verkorperten Gedanken 
des billigen Rechtes, da die Aufklarungs- und Priifungspflicht heute als 
Verkehrssitte anzusehen ist. 
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EnthiiJt nun der Vertrag eine Bestimmung, daB der Unternehmer 
anerkennt, sich von den ortlichen Verhaltnissen genau unterrichtet zu 
haben, und auf Entschadigung fiir aIle Nachteile verzichtet, welche ihm 
aus ungeniigender Kenntnis der ortlichen Verhaltnisse erwachsen sollten, 
so beriihrt diese Bestimmung die Aufklarungspflicht nicht, denn diese 
besteht unter allen Umstanden, aber sie schiitzt den Ausschreibenden 
vor Anspriichen, wenn er der Aufklarungspflicht, soweit ihm die Verhalt
nisse bekannt waren, nachgekommen ist. Da aber neben der Aufklarungs
pflicht auch die Priifungspflicht heute als Verkehrssitte anzusehen 
ist, so ist es auch bereits standige Schiedsgerichtsjudikatur geworden, 
daB ein solches Anerkenntnis und ein solcher Verzicht nur in
soweit Geltung beanspruchen kann, als der Ausschreibende auch der 
Priifungspflicht nachgekommen ist. Hat er diese Pflicht in lassiger Weise 
versaumt, so enWillt damit auch der Verzicht; denn nach dem Grund
satz von Treu und Glauben des § 157 BGB. kann ein solcher Verzicht 
nicht auf Umstande, die der Vertragsgegner zu vertreten hat, ausgedehnt 
werden. Gestiitzt wird diese Schiedsgerichtsjudikatur auch noch durch 
die Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte in den Fallen, die sich 
auf die Bestimmungen des allgemeinen Landrechtes beziehen. Wenn 
in solchen Fallen namlich das Gericht tatsachlich eine Fahrliissigkeit des 
Unternehmers als Werkmeister festgestellt hat, so wird der groBere oder 
geringere Grad der Schuld abgewogen und dementsprechend die Schaden
verteilung zwischen Unternehmer und Besteller vorgenommen, und nur, 
wenn des Unternehmers Verschulden gegeniiber dem des Bestellers 
unverhaltnismaI3ig groB ist, wird die Schadenersatzklage ganzlich ab
gewiesen. Der letztere Fall kann aber iiberhaupt nicht mehr eintreten, 
sobald die Priifungspflicht seitens des Bestellers als Verkehrssitte an
genommen wird. 

Eine weitere wichtige Rechtsfrage istdieFragenachdertechnischen 
Veran twortlichkei t der Bauunternehmung bei AusfUhrung von Bau
ten, fUr die der Entwurf vom Bauherrn oder von dritter Seite herstammt. 
In solchen Fallen kommen die Unternehmungen oft in die Zwangslage, 
von Dritten entworfene Bauten von nur unvollkommener Konstruktion 
zu iibernehmen, fiir die sie die volle technische Verantwortung nicht 
tragen konnen. Bei der Verdingung fehlt es ihnen meist an Zeit und 
Gelegenheit, um die der Ausschreibung beigefUgten Zeichnungen und 
Berechnungen vor der Abgabe des Angebotes ihrerseits nach jeder Rich
tung hin technisch griindlich zu priifen. Um in solchen Fallen die Ver
antwortlichkeit zu regeIn, hat daher der ReichsverdingungsausschuB 
in den "Allgemeinen Vertragsbedingungen fUr die Ausfiihrung von Bau
leistungen" folgende Bestimmung vorgesehen: 

"Ergeben sich bei der Durchfiihrung der Leistung Bedenken gegen 
die vorgesehene Art der Ausfiihrung, gegen die Giite der vom Auf trag
geber gelieferten Werkstoffe oder gegen die Leistungen anderer Unter
nehmer, die von EinfluB auf die Vertragsleistung sind, so hat sie der 
Auftragnehmer alsbald dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Verant
wortung des Auftraggebers wird durch diese Mitteilungspflicht des 
Auftragnehmers nicht berUhrt." 
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Hiernach wiirde die konstruktive Verantwortung dem Auftraggeber, 
der den technischen Entwurf aufgestellt hat, zufallen, der Unternehmer 
ist jedoch verpflichtet, Bedenken, die sich bei der Ausfiihrung ergeben, 
dem Auftraggeber zu melden und seine Weisung einzuholen, womit ein 
richtiger Ausgleich der beiderseitigen 1nteressen erreicht sein diirfte. 

Wird der Entwurf dagegen vom Unternehmer geliefert, so hat er 
natiirlich auch die volle technische Verantwortung zu tragen, aber es 
taucht dann die weitere Rechtsfrage nach dem Schutz des geistigen 
Eigentums an dem Entwurf auf. Die Arbeit des Technikers und 1n
genieurs ist in der heutigen Urheberschutzgesetzgebung nicht so ge
wertet, wie sie es verdient. Eine Bauunternehmung kann zwar wohl, 
wenn sie feststellt, daB ihre Bauentwiirfe ohne ihre Einwilligung in 
Buch- oder Broschiirenform vervielfaltigt und im Buchhandel vertrieben 
werden, gegen den Herausgeber der Drucksache auf Grund des Gesetzes 
vom 19. Juni 1901 betr. das Urheberrecht an Werken der Literatur 
und Tonkunst vorgehen und Schadenersatz verlangen, aber wenn ein 
Bauauftraggeber einen Bau mit Hilfe der vom Unternehmer eingereichten 
Entwiirfe ohne dessen Zustimmung in eigener Regie oder durch einen 
Dritten ausfUhren laBt, versagt nach der zur Zeit giilt.igen Regelung 
jeder gesetzliche Schutz. Das Gesetz betr. das Urheberrecht an Mustern 
und Modellen vom 11. Januar 1876 kann den gewiinschten Schutz fUr 
die Entwurfsarbeiten nicht gewahren, weil es nur auf solche Muster usw. 
zutrifft, die zur Eintragung in das Musterregister angemeldet und von 
denen ein Exemplar oder eine Abbildung bei der Registerbehorde hinter
legt ist, und sogar das Reichsgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
ist nicht anwendbar, da es nur einen Unterlassungsanspruch gegen die 
geschaftliche Ausbeutung fremder Arbeitsergebnisse oder Gedanken 
bietet. Ein geschaftlicher Betrieb im Sinne des Gesetzes liegt aber nur 
vor, wenn eine gewisse, auf Dauer berechnete gewerbliche Tatigkeit 
gegeben ist, welche die Schaffung wirtschaftlicher Werte zum Zwecke 
der Gewinnerzielung zum 1nhalt hat. Dieser Tatbestand trifft aber nicht 
ohne weiteres zu, wenn ein Bauauftraggeber oder ein Dritter die Ent
wiirfe des Unternehmers fUr eigene Bauausfiihrungen verwendet. 

Der fehlende gesetzliche Urheberrechtsschutz fUr ingenieurtechnische 
Entwurfsarbeiten muB daher auf andere Weise gesucht werden, und 
zwar kann der Hersteller den nach der gegenwartigen Rechtslage groBt
moglichen Schutz dadurch erreichen, daB er, abgesehen von ausdriick
lichen Bestimmungen in Bauvertragen, einen Vorbehalt durch einen 
entsprechenden Vermerk auf dem Entwurf und den Zeichnungen zum 
Ausdruck bringt. 

Durch die Hingabe des Angebotes und des Entwurfes, ohne daB 
spater ein Bauauftrag erfolgt, wird ein Vertragsverhaltnis, d. h. ein 
Werkvertrag ohne weiteres noch nicht begriindet. Der Entwurf stellt 
zweifellos ein Werk dar, da es einen bedeutenden Arbeitsaufwand enthalt 
und hohe wirtschaftliche Werte fUr den Besteller verkorpert, aber es 
ermangelt der ausdrUcklichen oder stillschweigenden Vereinbarung einer 
Vergiitung. Das RG. stellt, wenn eine ausdriickliche Preisabrede 
nicht getroffen ist, auf die Umstande des Einzelfalles ab und 
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billigt eine Vergiitung fiir die Entwurfsarbeiten nur dann zu, 
wenn zweifellos feststeht, daB die Beteiligten den AbschluB eines Ver
trages wollten, und daB nicht etwa eine bloBe Offerte mit Entwurfs
bearbeitung vorliegt. Die Vereinbarung einer Vergiitung liegt also in 
der Hand dessen, der die Entwiirfe aus der Hand gibt. Es kann Falle 
geben, wo der Entwurfsbearbeiter auf eine Vergiitung verzichten will, 
aber dennoch keineswegs die Absicht hat, demjenigen, dem er die Zeich
nung iibergibt, eine unbeschrankte Verfiigung iiber den Entwurf und 
die zugrunde liegende geistige Idee zu gewahren. Es ist also seine Sache, 
bei tJbergabe des Entwurfes diese Bedingung durch einen Vorbehalt 
klarzustellen, und der Empfanger, der die Zeichnung unter dieser Be
dingung entgegennimmt, verpflichtet sich damit vertraglich zur Ein
haltung. Ein Dritter, der vielleicht durch Zufall in den Besitz des Ent
wurfes gelangt, kann gleichzeitig, und zwar am besten durch Aufdruck 
eines Vermerkes auf den Zeichnungen sowohl wie auf dem Erlauterungs
bericht, davon Kenntnis erhalten, daB der Urheber mit einer weiteren 
Verwendung nicht einverstanden ist. Denn, wenn es auch zweifelhaft 
sein kann, ob die tJbertretung des Verbotes durch einen Dritten als 
unerlaubte Handlung im Sinne des § 823 Abs. 2 oder § 826 BGB. anZU
sehen ist, so verstoBt es doch jedenfalls gegen den geschaftlichen Anstand 
und die guten Sitten im Verkehr, wenn der Dritte trotz des aufgedruckten 
Vermerkes einen vom Urheber nicht gewoUten Gebrauch VOn den Zeich
nungen macht und dadurch den Urheber um den Ertrag seiner Arbeit, 
bringt (vgl. RG. Entsch. Bd. 73, S.294). 

Die Frage der technischen Verantwortlichkeit spielt weiter eine groBe 
Rolle bei Bauunfallen. Zunachst muB die zivilrechtliche Verteilung 
der Verantwortung zwischen Auftraggeber bzw. seiner Bauleitung und 
Auftragnehmer, die durch den Bauvertrag begriindet ist, mit den polizei
lichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen im Einklang 
stehen, nach denen in der Regel der vom Unternehmer bestellte Bau
leiter fur die Befolgung aller gegebenen Verordnungen usw. verant
wortlich ist. Bei Bauunfallen ist dagegen die Verteilung der Verantwort
lichkeit in der Rechtsprechlmg noch heute keine einheitliche, und es 
bietet daher die gerichtliche Behandlung von Bauunfallen fUr den prak
tischen Techniker, der nicht selten fUr die Folgen der Unfalle einzustehen 
hat, besonderes Interesse. Denn ihm muB vor allem daran gelegen sein, 
daB die Rechtsprechung in diesen Dingen nicht an Anschauungen vor
iibergeht, die sich im Laufe der Zeit in technischen Kreisen im Gegen
satz zu den fruheren Zeiten allmahlich herausgebildet haben. Die neu
zeitliche Bauweise hat sich mit dem Umfang und der Hohe der Aufgaben 
gegen fmher merklich geandert, insbesondere durch die EinfUhrung 
neuer Baustoffe und Konstruktionen, wie Eisenbeton und schwierigere 
Eisenkonstruktionen, sowie durch die Art der Verge bung der Bauarbeiten. 
Friiher fand eine Vereinigung verschiedener Krafte, wie sie jetzt im GroB
betriebe an der Tagesordnung ist, kaum statt. Die alltaglichen Werke 
der einzelnen Gewerbe waren derart einfacher Natur, daB die beschei
denen Kenntnisse und Fahigkeiten der Gewerbetreibenden vollig aus
reichten; heute tritt bei groBeren Bauten eine Vielheit VOn Gewerben 
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und Firmen in Tatigkeit, deren anstandsloses Zusammenarbeiten zum 
Ganzen die erste Sorge der Bauleitung ist. Dazu kommt, daB die neueren 
Konstruktionsarten weit hohere Anforderungen an die statischen Kennt
nisse des Technikers stellen, als dies fruber der Fall war, daB Anderungen 
im Bauprogramm, wie solche des ofteren noch wahrend der Bauaus
fUbrung vorgenommen werden, z. B. wegen Steigerung der Belastungen, 
Storungen im Ineinandergreifen der verschiedenen Bauarbeiten hervor
rufen, die, wenn nicht rechtzeitig in ihren konstruktiven Folgen 
erkannt, Gefahren fUr die Standfestigkeit des Baues in sich schlieBen 
konnen. 

Durch diese Erschwernisse fiir den Bauleiter, der gleichzeitig den 
baupolizeilichen Anforderungen und den oft weitgehenden Wiinschen 
der Bauherrschaft Genuge zu leisten hat, ist die straf- und zivilrecht
liche Verantwortlichkeit gegen fruher erheblich gewacbsen. Diese Er
kenntnis tritt aber vielfach in ihrem vollen Umfang erst ein, wenn p16tz
lich ein Unfall die ersten rechtlichen Folgen fiir den Bauleiter, seine Ge
hilfen und die am Bau beteiligten Unternehmer aufdeckt. Wie oft kommt 
es vor, daB in Straf- und Zivilrechtsfallen der Bauleiter seine Verant
wortlichkeit mit dem Hinweis auf die Genehmigung und statische Prii
fung des Baues durch die Baupolizeibehorde abzuwalzen sucht und erst 
im Gerichtssaal erfahrt, daB ein solches Bemiihen ganzlich auss.ichtslos 
ist. Die offentliche Behorde entlastet ihn niemals von der Plicht, in 
eigener Person fiir die Standfestigkeit seiner Bauten einzustehen. Und 
doch liegt es andererseits auf der Hand, daB ein vielbeschaftigter Bau
leiter niemals auch bei gewissenhafter Ausiibung seines Amtes fiir aIle 
Gebrechen aufzukommen vermag, die sich wahrend des Baues einstellen 
konnen. Aueh erhoht sieh die Gefahr fiir die am Bau Beteiligten dadureh, 
daB erfahrungsgemaB die meisten Bauunfalle nieht deshalb eingetreten 
sind, weil ein einziges Gebreehen ausreiehte, den Einsturz herbeizufiihren, 
sondern daB es in der Mehrzahl der FaIle ein ungliiekliehes Zusammen
treffen von an und fiir sieh nicht iibermaBigen Fehlern ist, das die wirk
liehe Ursaehe des Zusammenbruehes bildet. Oft geniigt letzten Endea eine 
geringfiigige Ersehiitterung, um die Auslosung der zerstorenden Krafte 
zu vollziehen. Es ist dann aber wieder ein Irrtum, zu glauben, die 
Verantwortung mit dem Hinweis darauf ablehnen zu konnen, daB das 
vom Bauleiter oder dem Unternehmer zu vertretende Gebreehen fUr 
sieh allein den Zusammenbrueh nieht herbeigefiihrt batte, weil der iib
liehe Sieherheitsgrad immer noeh ausgereieht hatte, den Einsturz zu 
verhiiten. Diese Sieherheit ist namlieh nicht um deswillen vorgesehrieben, 
daB sie wahrend des Baues beliebig aufgezehrt werden darf, sondern 
die verlangte Sieherheit solI naeh Vollendung des Werkes vorhanden 
sein, um schadliehe Zufalligkeiten auszugleiehen, wie kleinere unent
deekte Mangel in der Giite der Baustoffe oder der Ausfiihrung oder zu
fallige tJbersehreitungen in der Belastung, Ersehiitterungen u. dgl. Zur 
Bejahung der Sehuldfrage geniigt es, daB das Gebreehen in erheblieher 
Weise zum Unfall beigetragen hat. Nieht umsonst droht der § 330 StGB. 
mit Strafe wegen der Entstehung der Gefahr, nieht wegen deren Aus
losung, und in zivilreehtliehem Sinne verlangt das BGB. in § 831 von 
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den fiir das Bauwesen Verantwortlichen, daB "die im Verkehr erforder
liche Sorgfalt" beachtet wird. 

Bei der Beurteilung strafrechtlicher FaIle dreht sich alles darum, 
was zu den "allgemein anerkannten Regeln der Baukunst" zu rechnen 
ist. Zudem bietet ein Freispruch vor dem Strafrichter noch lange keine 
Gewahr fiir die Befreiung von privatrechtlicher Haftung. Diese kann 
vielmehr bei Korperverletzungen und TodesfiHlen durch Renten
anspriiche, auBer dem Sachschaden, weitreichende Folgen haben. Und 
schlieBlich ist die Rechtsprechung, auch in den oberen Instanzen, keine 
ganz einheitliche. Es kommt vor, daB Freispruch eintritt, der nach 
technischer Beurteilung schwer verstandlich ist, und daB andererseits, 
besonders in Zivilprozessen, die Grenze der Verantwortlichkeit zu weit 
gesteckt und ausgedehnt wird. Die Ursache dieser Erscheinung ist in der 
Schwierigkeit der Abgrenzung und Abstufung der Verantwortlichkeit 
fiir die am Bau Beteiligten durch den Richter zu suchen. Nicht selten 
bemiihen sich die Parteivertreter, lediglich in formaler Weise aus dem 
Wort "Bauleiter" oder "Baufiihrer" die Verantwortung abzuleiten 
und auf Bauvorgange auszudehnen, wo eine aolche sachlich niemals 
begriindet werden kann. Fiir den Richter aber ist es vielfach hochst 
schwierig, trotz aller Gutachten der Sachverstandigen, in diese Vorgange 
so einzudringen, daB er aua eigener "Oberzeugung heraus ein sicheres Urteil 
gewinnt. In den meisten Fallen bleibt er auf die Stellungnahme der 
Sachverstandigen zur Schuldfrage angewiesen, was miBlich werden 
kann, wenn die Sachverstandigen keine einhellige Stellung einnehmen. 
Es ist daher notwendig, daB der Sachverstandige Verstandnis fiir diese 
Fragen mitbringt und weiB, worauf es letzten Endes bei dem Richter
spruch ankommt. 

Bei der neuzeitlichen Bauweise verteilt sich nun die Verantwort
lichkeit beim Bau auf verschiedene Kopfe, und als Grundsatz hat 
zu geiten, daB jeder den auf ihn fallenden Teil der Verantwortung zu 
tragen hat, und daB die Verantwortung regelmaBig dort aufhort, wo die 
sorgfaltige und gewissenhafte Ausfiihrung des Berufes die Entstehung von 
Baugebrechen nicht zu hindern vermag. Diese Grenze zu bestimmen ist 
eine Tatsachenfrage. Wenn z. B. ein Bauleiter eine gewisse Decken
konstruktion bei einer als befiihigt und solid bekannten Baufirma ver
tragsmaBig bestellt, so wird in der Regel seine Verantwortung fiir die 
Tragfahigkeit und Standfestigkeit der Decke damit abgeschlossen sein, 
daB er dem Unternehmer zur Aufstellung seines Entwurfes die Gebaude
grundrisse und die Hohe der Nutzlast richtig angibt. Fiir das andere, 
fiir die Richtigkeit der statischen Berechnung und der Plane, fiir die 
Giite der Baustoffe und der Ausfiihrung hat der Unternehmer zu haften ; 
der Bauleiter hat dann nur dafiir zu sorgen, daB er diese Bedingungen in 
den Werkvertrag aufnimmt. Trotzdem wird den Bauleiter immer noch 
eine Mitschuld treffen, wenn er gelegentlich seiner Kontrolle offen bare 
Fehler und MiBstande entdeckte und fiir deren Beseitigung nicht Sorge 
triige. Aber unbillig und ungerecht wiirde es sein, wenn man von dem 
Bauleiter verlangen wiirde, daB er auch noch fUr die atatische Berechnung 
und fiir die Abmessungen der Tragteile aufzukommen hatte. Wollte man 
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den Bauleiter auch hierfiir, sozusagen zur Steigerung der Sicherheit, 
verantwortlich machen, so wiirde ihm bei groBeren und schwierigeren 
Bauten eine Arbeitslast zugemutet, die ihm aile "Obersicht iiber den 
Fortgang des Baues rauben miiBte. 

Auf der anderen Seite hat aber auch der Unternehmer das Recht zu 
verlangen, daB die ihm zur Ausfiihrung seines Werkes iibergebenen 
Unterlagen im weit-esten Sinne richtig sind. Handelt es sich z. B. um 
eine eiserne Dachkonstruktion, so muB der Lieferant sicher sein, daB 
die fiir die Aufnahme der Eisenkonstruktion bestimmten Pfeiler, die von 
einem anderen Unternehmer ausgefiihrt worden sind, die erforderliche 
Tragkraft aufweisen. Er selbst hat allerdings dem Bauleiter anzugeben, 
welche Last seine Eisenkonstruktion auf die Pfeiler iibertragt, damit die 
Pfeiler richtig berechnet und ausgefiihrt werden konnen. 1st dann der Bau
leiter selbst der Verfertiger der Plane fiir das Mauerwerk, so haftet er selbst
verstandlich fiir dereil Brauchbarkeit und auch fiir die Tragfahigkeit 
des die Mauerteile tragenden Untergrundes. Aber die Verantwortung 
fiir die Griindung kann wieder auf ein Baugeschiift iibergehen, das die 
Griindung ausgefiihrt und eine bestimmte Tragfahigkeit garantiert hat. 
Die Verantwortung fUr aIle am Bau Beteiligten stuft sich also je nach 
Lage der Dinge verschiedenartig ab, und Sache des Gerichtes und der 
von ihm zu Rate gezogenen Sachverstandigen ist es, diese Abstufung 
und Gliederung richtig zu erfassen und hiernach zu urteilen. In allen 
reichsgerichtlichen Entscheidungen wird daher auch an einer strengen 
Trennung der Verantwortlichkeit von Bauleiter und Unternehmer fest
gehalten. Die Verantwortlichkeit muB aber in den Vertragen stets 
klar zum Ausdruck gebracht werden. DaB der Verfertiger eines bau
reifen Entwurfes, einerlei, ob er Bauleiter oder Unternehmer ist, 
fiir die Brauchbarkeit seines Werkes einzutreten hat, versteht sich 
von selbst. Die Plane und die statischen Berechnungen hierzu sind 
wesentliche Unterlagen fiir die Gestaltung des Baues und zahlen 
mit Recht zu denjenigen Arbeiten, die zur Ausfiihrung des Baues 
gehoren1). 

Die Gliederung und Abstufung der Verantwortung ist somit im Bau
wesen eine sehr vielseitige und von Fall zu Fall wechselnde, fiir die Mit
wirkenden ist es daher wohl angebracht, sich iiber deren Grenzen jeder
zeit vollige Klarheit zu verschaffen. 

Beim Bauen auf Grundstiicken, die sich im Eigentum des Bauherrn 
befinden, sind die Bestimmungen des biirgerlichen Baurechts zu be
achten, welche die privatwirtschaftlichen Verhiiltnisse regeIn. Es sind 
dies die Eigentums- und Nachbarrechte, welche in den §§ 903ff. 
BGB. enthalten sind. Grundsatzlich kann hiernach der Eigentiimer einer 
Sache, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit 
der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung 
ausschlieBen. Jedoch kann der Eigentiimer die Einwirkung auf eine 
Sache nicht verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung einer gegen
wartigen Gefahr notwendig und der drohende Schaden gegeniiber dem 

1) RG.Entsch. B? 39, S.417a. 
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aus der Einwirkung dem Eigentiimer entstehenden Schaden unverhaltnis
ma1lig groB ist. 

Das Recht des Eigentiimers eines Grundstiickes erstreckt sich auf den 
Raum iiber der Oberflache und auf den Erdk6rper unter der Oberflache. 
Der Eigentiimer kann jedoch Einwirkungen nicht verbieten, die in solcher 
H6he oder Tiefe vorgenommen werden, daB er an der AusschlieBung kein 
Interesse hat, z. B. bei Anlage von Kanalen, Bergwerken, Femsprech
leitungen usw. 

Der Nachbar eines Grundstiickes kann verlangen, daB auf diesem 
nicht Anlagen hergestellt oder gehalten werden, von denen mit Sicher
heit vorauszusehen ist, daB ihr Bestand oder ihre Benutzung eine un
zulassige Einwirkung auf sein Grundstiick zur Folge hat. Es kann also 
die Nutzungsart eines Grundstiickes bei Herstellung eines Bauwerkes 
insofem privatrechtlich von Bedeutung sein, als mit einer Reihe von 
Nutzungen gewisse nachteilige Einwirkungell auf die Nachbargrund
stiicke verbunden sein konnen, welche sich deren Besitzer unter Um
standen nicht gefaHen zu lassen brauchen. Es darf das Grundstiick 
nicht in der Weise vertieft werden, daB der Boden des Nachbargrund
stiickes die erforderliche Stiitze verliert, es sei denn, daB fiir eine ge
niigende anderweitige Befestigung gesorgt ist. Die Baugrubenwande 
miissen also, wenn sie bis an das Nachbargrundstiick heranreichen, so 
befestigt werden, daB keine Bodenbestandteile, keine festen Bestand
teile des Nachbargrundstiickes in die Baugrube fallen. Auch bei einer 
Grundwasserabsenkung ist diese gesetzliche Vorschrift zu beachten, 
obgleich gegen sie an und fiir sich die Besitzer der Nachbargrundstiicke 
keine Einwendungen erheben konnen, weil die Entziehung des Grund
wassers auf einem Nachbargrundstiick, insbesondere durch Brunnen
anlegung, nach dem preu1lischen Wasserrecht nicht unzulassig und 
widerrechtlich ist. Wenn jedoch zufolge einer vorgenommenen Vertie
fung eines Grundstiickes Grundwasser, sei es allein oder zugleich mit 
Erdschichten, einem Nachbargrundstiick derart entzogen wird, daB der 
Boden des Nachbargrundstiickes die erforderliche Stiitze verliert, so 
findet nach der standigen Rechtsprechung des Reichsgerichtes das der 
Landesgesetzgebung vorbehaltene Wasserrecht keine Anwendung, son
dem die Vorschrift des § 909 BGB., welche ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz im Sinne des § 823, Abs. 2 BGB. ist1). Es darf 
also nicht aHein durch die auf dem Baugrundstiick vorgenommene Ver
tiefung das Grundwasser auf dem Nachbargrundstiicke nicht in der 
Weise vertieft werden, daB etwa auf dem Nachbargrundstiick stehende 
Baulichkeiten die Stiitze verlieren, sondem es darf auch durch An
legung von Rohrenbrunnen das Grundwasser auf dem Nachbargrund
stiick nicht in solcher Weise gesenkt werden. Dies kann unter anderem 
eintreten, wenn der Untergrund auf dem Nachbargrundstiick schlammig 
oder moorig ist. Liegt eine solche Gefahr vor, so miissen geeignete Vor
kehrungen zur Verhinderung der Entziehung von Grundwasser auf den 
Nachbargrundstiicken .getroffen werden. Ebenso k6nnen auch bei 

1) Urteil des RG. VOID 16.0ktober 1920, V 139/20. 
18* 
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Rammarbeiten die Erschiitterungen eine unzulassige Einwirkung auf das 
Nachbargrundstiick hervorrufen, und der Urheber ist fiir den durch 
diese Einwirkung entstehenden Schaden verantwortlich. Denn Sto
rungen des Eigentums eines Dritten durch Bauarbeiten begriinden all
gemein einen Schadenersatzanspruch, dies hat das Reichsgericht in 
einer Entscheidung vom 16. April 1921, V 373,374/20, ausdriicklich an
erkannt. 

In der Entscheidung heiJ3t es, da.J3 dem Eigentiimer, dem aus besonderen 
Griinden die Befugnis entzogen ist, Storungen seines Eigentums mit der 
Unterlassungsklage aus § 1004 BGB. abzuwehren, als Ersatz hierfiir ein 
Anspruch auf Erstattung des durch die Storung verursachten Schadens zu
gestanden werden muJ3, ohne daJ3 hierzu der Nachweis eines Verschuldens er
forderlich ist. Die sich hieraus ergebende Schadenersatzklage ist nicht 
bloJ3 ein Ersatz der Unterlassungsklage, so daJ3 sie wie diese schlechthin 
gegen den Storer gerichtet werden kann, sondern der Schadenersatz
anspruch griindet sich auf die Rechtsentziehung, die der beschadigte Eigen
tiimer sich aus Griinden des Offentlichen Rechts gefallen lassen muJ3, und 
ruht alli dem Gedanken, daJ3, wer zugunsten der Aligemeinheit ein Recht 
aufopfert, von dem, in dessen Interessen die Rechtsentziehung geschieht 
und gebraucht wird, entschadigt werden muJ3. Die Pflicht zum Schaden
ersatz liegt demjenigen ob, der das Recht erhaIt, von dem benachbarten 
Eigentiimer die Duldung sonst unzulassiger Einwirkungen auf das Eigen
tum zu verlangen und in seinem Interesse auch von diesem Rechte Gebrauch 
gemacht hat. 

2. Die Bauverdingung. 
a) Bauausfiihrung im Eigenbetrieb und durch Unternehmer. 

Nach den Beziehungen, in we1che bei Bauausfiihrungen der Bauherr 
und seine Organe zu den ausfUhrenden Personen treten, ist der Bau im 
Eigenbetriebe, Regie, von dem durch Unternehmer zu unter
scheiden. Mit Eigenbetrieb wird jetzt allgemein eine s01che Bauaus
fiihrung bezeichnet, bei welcher der Bauherr selbst Arbeitgeber ist. Der 
Bauherr ist in eigener Regie tatig, wenn er die Vertrage iiber die Lieferung 
der Baustoffe selbstandig mit den einzelnen Lieferanten abschlieBt, 
wenn er die erforderlichen Arbeitsgerate selbst vorhalt und im eigenen 
Namen die Arbeiter annimmt, wenn also unmittelbare Rechtsbezie
hungen nur zwischen dem Bauherrn und den einzelnen Lieferanten und 
Arbeitern bestehen. Diese Rechtsbeziehungen regeln sich nach den ge
setzlichen Bestimmungen iiber den Kauf und iiber den Dienstvertrag. 
Bei einer Bauausfiihrung durch Unternehmer dagegen verpflichtet sich 
dieser zu einer Gesamtleistung und hat den Arbeitern gegeniiber die 
Stelle des Arbeitgebers. Es bestehen keine unmittelbaren Rechts
beziehungen zwischen dem Bauherrn und den Arbeitern, diese werden 
vieimehr Iediglich vom Unternehmer angenommen und entlohnt. Der 
Unternehmer iibernimmt die Herstellung eines Werkes, und der Bauherr 
hat die vereinbarte Vergiitung zu zah1en. Die Rechtsbeziehungen 
zwischen Bauherr und Unternehmer regein sich nach den Bestimmungen 
iiber den Werkvertrag. Nach der Auffassung des biirgerlichen Rechts 
liegt selbst bei der Einfiigung von Baustoffen in ein Grundstiick keine 
Lieferung (Werklieferung), sondern nur ein Werkvertrag vor. Bei dem 
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Unternehmerbau tritt somit eine vorteilhafte Trennung der Arbeiten ehi. 
Der Unternehmer bewirkt die unmittelbare Ausfiihrung mit eigenem 
Personal und Gerat, wahrend der Bauherr und seine Organe sich auf die 
technische Bauleitung und auf die "Oberwachung der guten Ausfiihrung 
beschranken konnen. 

Dber die Vor- und Nachteile des Eigenbetriebs gegen den Unter
nehmerbetrieb sind die Meinungen geteilt. Ana einer Umfrage bei den 
deutschen Stadten1) hat sich ergeben, daB die Vergebung groBerer Bau
arbeiten an Unternehmer die normale, dagegen fiir Unterhaltungs
arbeiten der Eigenbetrieb vorzuziehen ist. Die Unterhaltung der stad
tischen Bauanlagen bedingt es, einen Stamm von angelernten Arbeitern 
zu halten, die jederzeit zur Verfiigung stehen und Gewahr fiir gute Aus
fiihrung der Arbeiten bieten. Mit diesen standigen Arbeitern werden 
dann auch gelegentlich kleinere Neubauten ausgefiihrt. Die Vorteile des 
Eigenbetriebes beruhen hiernach auf einem Stamm von geiibten und 
erfahrenen Arbeitern, geht aber der Umfang der Arbeiten iiber den 
Rahmen hinaus, der durch die Zahl der vorhandenen standigen Arbeiter 
und durch die vorhandenen Gerate gezogen ist, so ist der Unternehmer
betrieb als wirtschaftlich vorteilhafter vorzuziehen. 

Dieses Ergebnis der Umfrage kann als zutreffend bezeichnet werden, 
aIle standigen Unterhaltungsarbeiten werden zweckmaBig im Eigen
betriebe ausgefiihrt, so besonders die Unterhaltungsarbeiten an Be
triebsanlagen, weil es dann leichter ist, auf die Erfordernisse des Betriebes 
Riicksicht zu nehmen. Dagegen empfiehlt sich immer die Vergebung an 
Unternehmer, wenn es sich um groBere Bauarbeiten handelt, die be
sondere Gerate erfordern oder ein besonders geschultes Personal be
dingen oder schlieBlich die Heranziehung groBer Arbeitermassen vor
aussetzen. Ein tiichtiger Unternehmer verfiigt iiber die zweckmaBigsten 
und neuzeitlichen Gerate sowie iiber einen Stab fiir bestimmte Arbeiten 
besonders herangebildeter und leistungsfahiger Arbeitskrafte, so daB 
er nicht allein fiir kleinere offentliche Verbande oder Private, die ge
wohnlich kein geniigendes Personal besitzen, die gegebene Personlichkeit 
zur Dbernahme ihrer Bauten ist, sondern auch fiir groBere Gemeinde
und Staatsverwaltungen. Denn bei deren bureaukratischem Aufbau 
fehlt ihnen naturgemaB die kaufmannische Fahigkeit; Verwaltungs
grundsatze und kaufmannischer Geist sind ganz andersartige Dinge, die 
sich schwer vereinigen lassen. Der kaufmannische Geist verlangt Selb
standigkeit, verbunden mit einem Interesse an dem Erfolg, er vertragt 
nicht starre Dienstvorschriften und ein die freie Bewegung hemmendes 
Formenwesen, wie sie fiir groBere Verwaltungskorper nun einmal er
forderlich sind. Es hat daher mit dem Fortschreiten der Technik auch 
iiberall das Baugewerbe ganz bedeutend zugenommen, in Deutschland 
steht es an zweiter Stelle unter allen Gewerben, und zwar unmittelbar 
hinter der Eisenindustrie. In allen Landern sind groBe Bauunter
nehmungen entstanden, die mit ihrem groBen Geratepark und ihrem 
geschulten Personal auch die schwierigsten Bauausfiihrungen unter 

1) Vgl. Techn. Gemeindebl. 1921, S. 210. 
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eigener Verantwortung auszufiihren in der Lage sind. 1m allgemeinen 
ist daher eine Bauausfiihrung durch besondere Untemehmer fiir die 
einzelnen Arbeitsgattungen die vorteilhafteste. 

b) Das Verdingungswesen. 
Der Begriff des Verdingungswesens ist kein feststehender, die einen 

verstehen darunter das Vergebungswesen iiberhaupt, andere dasjenige 
der offentlichen Verwaltungen, von Reich, Staat und Gemeinden. Beide 
Auslegungen treffen den Kern der Sache nicht. Dieser wird nur richtig 
erfaBt, wenn man von der friiheren fremdwortlichen Bezeichnung "Sub
mission" ausgeht, die gleichbedeutend mit "Unterwerfung" ist und an
deutet, daB bei der Submission sowohl die ausschreibende Stelle wie 
der Anbieter bestimmten Verfahrensvorschriften unterworfen ist. 
Welche wesentlichen Vorschriften dies sind, lehrt uns die Geschichte 
des Verdingungswesens, aus der wir ersehen, daB in Deutschland um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts fiir die Vergebung der offentlichen 
Leistungen unter dem Namen "Submission" allgemein ein Verfahren ein
gefiihrt worden ist, das sich durch den schriftlichen Wettbewerb der An
bieter um den Auf trag von den friiher iiblichen Vergebungsarten, der 
freihandigen Vergebung an die Zunftmeister auf Grund von Taxen und 
der offentlichen Versteigerung oder Lizitation, unterscheidet. Ver
dingung im richtigen Sinne ist hiemach die Vergebung von Arbeiten 
und Lieferungen auf Grund eines schriftlichen Wettbewerbes zwischen 
den Anbietem. Dieser schriftliche Wettbewerb fand anfangs in der 
Weise statt, daB nach einem von der vergebenden Stelle aufgestellten 
Kostenanschlag in Hundertteilen ab- oder aufzubieten war. Dieses 
Hundertteilverfahren verfiihrte aber vielfach zu uniiberlegten An
geboten und gab AnlaB zu den heftigsten Klagen, so daB es schlieBlich 
durch das heute iibliche Einzelverfahren ersetzt wurde. 

Zu dem wesentlichen Merkmal des schriftlichen Wettbewerbes treten 
dann bei der Verdingung von offentlichen Arbeiten noch bestimmte 
Grundsatze fiir die Zuschlagserteilung, die aber auch nicht immer fest
stehend, sondem einem gewissen Wandel unterworfen waren. Wahrend 
in der ersten Zeit nach Einfiihrung des Verdingungswesens der Grundsatz 
hestand, unter allen Umstanden dem Mindestfordemden den Zuschlag zu 
erteilen, bestimmen seit dem Jahre 1885 fast alle staatlichen Verdingungs
ordnungen, daB die niedrigste Geldforderung aHein fiir die Entscheidung 
iiber den Zuschlag nicht den Ausschlag geben, daB der Zuschlag vielmehr 
nur auf ein in jeder Beziehung annehmbares, die tiichtige und recht
zeitige Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistung gewahrleistendes Ge
bot erteilt werden darf. Das Recht des Mindestfordemden ist also be
seitigt und der Anspruch auf Zuschlagserteilung demjenigen Bieter 
zugesichert, der das preiswiirdigste Angebot abgiht. 

Auch private Auftraggeber bedienen sich bei der Vergebung von 
Arbeiten und Lieferungen nicht selten eines Verfahrens, das mit dem 
amtlichen Verdingungsverfahren mehr oder weniger iibereinstimmt. 
Vielfach wird aber bei privaten Vergebungen diese Vergebungsform 
lediglich als Mittel benutzt, um dem von vomherein ins Auge gefaBten 
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Untemehmer eine tunlichst niedrige Preisforderung aufzuzwingen. In 
solchen Fallen wird also der Wettbewerb der anderen Bieter von dem 
Veranstalter des Verfahrens nicht in der Absicht angewandt, dem preis
wfudigsten Bieter den Auf trag zukommen zu lassen, sondem in sittlich 
verwerflicher Weise zur Erreichung selbstischer Zwecke miBbraucht. 
Aus diesem Grunde kann das private Vergebungswesen, auch wenn es 
sich in den Formen des Verdingungswesens abspielt, nicht ohne weiteres 
als Verdingungswesen bezeichnet werden. 

Das Verdingungswesen im richtigen Sinne, d. h. also das Vergebungs
wesen der offentlichen Korperschaften, soweit es sich auf einem schrift
lichen Wettbewerbsverfahren und einem bestimmten Grundsatz fiir die 
Zuschlagserteilung aufbaut, bedeutet seit etwa 70 Jahren schlechthin die 
Gesamtheit der Beziehungen zwischen den auftragerteilenden Behorden 
einerseits und den an offentlichen Auftragen beteiligten Erwerbskreisen 
andererseits. Es wurde um die Mitte des letzten Jahrhunderts hauptsach
lich auf das Betreiben der Gewerbestande eingefiihrt. Diese erhofften von 
der Durchfiihrung des Wettbewerbsgrundsatzes die Abstellung der viel
fachen MiBstande, die mit dem vorher geiibten freihandigen Ver
gebungsverfahren oder mit der Vergebung auf dem Wege der miind
lichen Versteigerung verbunden gewesen waren und die sich haupt
sachlich in der Begiinstigung einzelner Bieter beim ersten und in der 
uniiberlegten Angebotsstellung beim zweiten Verfahren gezeigt hatten. 
Die offentlichen Korperschaften dagegen erhofften von der Einfiihrung 
des Wettbewerbsgrundsatzes preiswfudigere Angebote und bessere 
Leistungen. 

Aber schon von den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts an zeigte 
sich, daB das neue Verfahren mit erheblichen MiBstanden verkniipft war, 
an die man bei seiner Einfiihrung nicht gedacht hatte. Vor allem war 
es in dem Zeichen des freien Wettbewerbes auch unberufenen und un
lauteren Untemehmem moglich, als Bewerber aufzutreten und durch 
uniiberlegte oder beabsichtigte Unterbietungen den Auf trag an sich zu 
reiBen. Wollten die ehrlichen und tiichtigen Bewerber iiberhaupt Arbeit 
erhalten, so muBten sie die Schleuderangebote jener Mitbewerber noch 
unterbieten. Der unzureichende Preis gefiihrdete aber nicht nur die 
Giite der Leistung, sondem auch die Wirtschaftslage oder gar die sitt
liche Auffassung der Untemehmer, leistete also dem Niedergang des 
Gewerbes auf allen Gebieten Vorschub. Auch die Hoffnung der Ver
waltungen auf preiswfudige und gute Leistungen erwies sich damit als 
verfehlt, denn es zeigte sich immer deutlicher, daB die iiberhandnehmende 
Pfuscharbeit die denkbar unwirtschaftlichste Befriedigung des Staats
bedarfs darstellt. Diese Erfahrungen zeitigten wahrend der letzten 
50 Jahre ungezahlte Verbesserungsvorschlage, die fast ausschlieBlich von 
den fiihrenden Mannem des Gewerbes und Handwerkes ausgingen, je
doch trotz des weitestgehenden Entgegenkommens der Behorden zu 
keinem nennenswerten Erfolg gefiihrt haben. Durch ErlaB des preuJ3ischen 
Ministers der offentlichen Arbeiten vom 20. Juni 1880 wurde erstmalig 
die Einheitlichkeit des Verfahrens fiir die diesem Ministerium unter
stellten Dienststellen geregelt. Den Vorstellungen der Gewerbetreibenden 
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wurde dann Rechnung getragen in einer neuen Verdingungsordnung 
vom 23. Dezember 1905, die aber auch noch vielfach revidiert und 
achlieBlich zur neuesten Fassung in den Erlassen des preuBischen Mi
nisters der offentlichen Arbeiten vom 4. September und 18. Dezember 
19121) gefiihrt hat. Dieser Verdingungsordnung haben sich dann die 
anderen deutschen Staaten, das deutsche Reich selbst und auch die 
kommunalen Behorden im wesentlichen angeschlossen. Trotz aHer dieser 
Verbesserungen, die eine gesunde Entwicklung anstreben und Mangel 
immer wieder auszumerzen suchen, bleiben aber die Klagen bestehen 
und ist eine aHseitig befriedigende Losung noch nicht gefunden. 

Die Kleingewerbetreibenden und Handwerker wenden sich iiber
haupt gegen den Grundsatz des freien Wettbewerbes, sie verlangen die 
ganzliche oder wenigstens teilweise Beseitigung des Wettbewerbs
verfahrens und begriinden das Verlangen damit, daB eine unbeschrankte 
Anwendung des Konkurrenzgrundsatzes zu immer starkeren Unter
bietungen und zu Preisen fiihre, die nicht mehr den wahren Wert der 
geforderten Leistung zur Grundlage hatten und daher zu minderwertigen 
Arbeiten, zu Tauschungen und Betriigereien verleiteten, so daB die 
Rentabilitat des Gewerbes verloren gehe und der Handwerkerstand 
immer tiefer sinke. Die ganze Einrichtung sei eine das Handwerk 
schadigende und daher verwerfliche. 

Diesen Klagen der Kleingewerbetreibenden wurde abzuhelfen ver
sucht durch eine freihandige Vergebung kleinerer Arbeiten nach einem 
Normalpreisverzeichnis und Verteilung der Auftrage in alphabe
tischer Reihenfolge unter die einzelnen heimischen Gewerbetreibenden 
sowie durch ein Mittelpreisverfahren, nach welchem der Zuschlag 
an denjenigen Bewerber erfolgt, dessen Angebot dem Mittelpreis samt
licher Angebote nach unten gerechnet am nachsten kommt. Beide Ver
fahren haben aber eine dauernde preissteigerndeTendenz gezeigt und da
her wohl das Handwerk, abernicht die vergebenden BehOrden befriedigt2). 

1m Gegensatz zum Handwerk haben sich Handel und Industrie nie 
gegen den Grundsatz des freien Wettbewerbes ausgesprochen, sondern 
immer nur die Mangel des Verfahrens in technischer Hinsicht be
kampft, und dies ist erklarlich, weil sie es rechtzeitig verstanden haben, 
die Gefahren des freien Wettbewerbes wenigstens zum Teil selbst aus
zuschalten, indem sie zur Selbsthilfe geschritten sind durch Zusammen
schluG in KarteHen, Syndikaten usw. Und fiir Gewerbe, die kartelliert 
sind, hat natiirlich der freie Wettbewerb mehr oder weniger seine Be
deutung verloren, denn die so verbundenen Gewerbetreibenden stehen 
den Abnehmern als eine geschlossene Einheit gegeniiber. 

In technischer Hinsicht wird in erster Linie das Fehlen einheitlicher 
Verdingungsvorschriften bemangelt, sodann werden die technisch un
angemessenen Verdingungsunterlagen und verschiedene, nicht einwand
freie Geschaftsformen beanstandet. 

1) Zentralbl. d. Bauverw. 1912, S. 473 und 1913, S. 1. 
2) Vgl. Doerner: Kommunale Submissionspolitik; Huber, Das Sub

missionswesen; Beutinger, Das Submissionswesen, und Deutsches Bau
jahrbuch fUr Veranschlagung und Verdingung. 1914. 
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In dem Mangel an einheitlichen Verdingungsvorschriften 
liegt ein Moment der Unsicherheit und Gefahr ffir den Anbieter, weil die 
Mehrzahl der Gewerbetreibenden diese Vorschriften kaum durchliest 
und noch weniger versteht; sind sie aber einheitlich geregelt, so weiB 
der Anbieter ein fiir aIle mal , unter welchen Bedingungen er sein An
gebot abgibt. Hieraus erklaren sich die Bestrebungen nach einer reichs
gesetzlichen Regelung der Verdingungsvorschriften in Deutschland, die 
bereits vor dem Kriege den Reichstag beschaftigt haben 1) und neuer
dings wieder in einem Antrag aufgenommen worden sind. Eine solche 
gesetzliche Regelung liegt sowohl im Interesse der verge bend en Be
horden wie der Anbieter, weil die Behorden einen Riickhalt an gesetz
lichen Bestimmungen erhalten und sich nicht mehr fiir aHe Moglich
keiten den Riicken zu decken brauchen, und weil die Anbietenden in 
dem Gesetz eine groBere Gewahr fiir die Befolgung der Vorschriften 
haben. 

Die technisch unangemessenen Verdingungsunterlagen 
sind die Quelle vieler Streitigkeiten und oftmals der einzige Grund der 
groBen Preisunterschiede. Denn wenn der Anbieter aus den Verdin
gungsunterlagen weder Art noch Umfang der gefordert.en Leistungen mit 
geniigender Klarheit ersehen kann, so setzt er sich einem Risiko aus, 
bei dem der Gewissenlosere den Ehrlichen verdrangt. Durch mangel
hafte Beschreibung der verlangten Leistungen und ungeniigende Durch
arbeitung der Verdingunganschlage, durch Vereinigung von verschiede
nen Leistungen in einer Sammelposition, die dann ohne geniigend ge
naue Massenangaben fiir die einzelnen Leistungen sich iiberhaupt nicht 
belechnen lassen, durch ungeniigende Trennung der Haupt- und Neben
leistungen, durch ungenaue Bezeichnung der verlangten Qualitat, durch 
Ablehnung der Gewahr ffir die gemachten Grunduntersuchungen und 
deren Ergebnisse, durch Anderungen am Bauprogramm ohne Ent
schadigungsanspriiche des Unternehmers u. a. m. werden Unsicherheiten 
in die Preisberechnung hineingetragen, die eine richtige Preisermittlung 
unmoglich machen und unreelle Angebote von vornherein hervorrufen. 
Die Griinde fiir diese unangemessenen Verdingungsunterlagen liegen, 
abgesehen von der gar nicht selten vorkommenden Ab&icht, durch Un
klarheiten in den Ausschreibungsunterlagen und Verschleierung der tat
sachlichen Verhaltnisse moglichst niedrige Preise zu erzielen, in der Un
kenntnis der Bedfirfnisse und der technischen Moglichkeiten sowie in der 
mangelnden wirtschaftlichen Ausbildung der Ausschreibenden. Die Ver
fasser der Unterlagen iibersehen zweifellos nicht die Tragweite ihrer Vor
schriften oder haben keine Kenntnis der entstehenden Folgen, sonst 
konnten nicht Forderungen gestellt werden, die sich technisch iiberhaupt 
nicht ausfiihren oder erkennen lassen. Wenn der Zweck der Ausschrei
bung erreicht werden solI, so miissen die verlangten Leistungen genau, 
klar und einwandfrei festgelegt werden, die Beschreibung der Leistungen 
muB so klar und eindeutig abgefaBt sein, daB ein Zweifel nicht entstehen 

1) Vorschlag der 15er Kommission des Reichstages 1914 zu einem 
Reichsverdingungsgesetz, abgedruckt in Be uti n g e r : Das Submissions
wesen. 
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ksnn. Denn es ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, daB eine hohere 
Leistung, als sie sich absolut eindeutig aus den Verdingungsunterlagen 
ergibt, und zwar als Ermittlung der geringst zulassigen Leistung, nicht 
gefordert, soweit aber die Leistung nicht eindeutig festgelegt ist, stets 
nur eine dem bewilligten Preis angemessene Leistung gefordert werden 
kann. 

Zu den nicht einwandfreien Geschaftsformen gehoren be
sonders das System der Ausbeutung geistiger Arbeit und die Gegen
geschafte. Wenn von Unternehmern nicht allein Preisangebote, sondern 
auch Entwiirfe nebst Berechnungen fiir die Angebote mit verlangt 
werden ohne dafiir ein Entgelt zu bieten, und wenn dann der Aus
schreibende erst auf Grund dieser verschiedenen Entwiirfe den fiir ihn 
am zweckmaBigsten erscheinenden Vorschlag heraussucht und diesen 
zur Grundlage der eigentlichen Bestellung nimmt, wobei Dritte, die an 
der ersten Ausschreibung gar nicht beteiligt waren und somit keine 
geistige Arbeit geleistet haben, mit herangezogen werden, so ist das eine 
gewissenlose Ausnutzung der geistigen Arbeit der Bewerber und verstOBt 
gegen den Grundsatz, daB jede gelieferte Arbeit oder Ware bezahlt 
werden muB. Es ist ein VerstoB gegen Treu und Glauben im Verkehr, 
wenn die Geistesarbeit eines anderen nur benutzt wird, um sie auszu
beuten und andere damit zu driicken. Und kein Unternehmer kann auf 
die Dauer seine Geschaftsunkosten mit derartig hohen Ausgaben be
lasten, wie sie Angebote mit vollstandigen Entwiirfen verursachen, die 
Auftraggeber mUssen schlieBlich doch die Kosten fiir diese erfolglosen 
Arbeiten tragen. Ais Rechtsgrundsatz gilt im allgemeinen, daB fiir 
Zeichnungen und Kostenanschlage, die lediglich zum Zwecke eines An
gebotes'mit Aussicht auf Zuschlagserteilung gemacht werden, der An
fertiger keine Vergiitung beanspruchen kann, daB dagegen gegen die 
guten Sitten verstoBt, wer sich von einem Unternehmer einen ausfiihr
lichen Entwurf zu einer groBeren Arbeit herstellen laBt und dann den 
ihm in der Erwartung des Auftrages unentgeltlich iibergebenen Ent
wurf fUr sich verwendetl). Die Unternehmertun daher gut, wenn sie sich 
beim Einreichen von Entwiirfen stets das Eigentumsrecht vorbehalten. 
Zivilrechtlich kann der MiBbrauch der Werkzeichnungen in den meisten 
Fallen mit Erfolg verfochten werden, und zwar sowohl dem Wett
bewerber gegeniiber, der die Zeichnungen verwertet, als auch dem
jenigen gegeniiber, der sie an den Wettbewerber weitergibt oder sie selbst 
verwertet, und die zivilrechtlichen Rechtsbehelfe sind der Unterlassungs
anspruch und der Schadenersatzanspruch. Strafrechtlich laBt sich da
gegen im allgemeinen mit Erfolg nur gegen denjenigen vorgehen, der die 
Zeichnungen und Anlagen an einen Wettbewerber weitergibt2). 

Das Wesen der Gegengeschafte besteht darin, daB dem Anbieter 
die Bedingung gestellt wird, er miisse einen Teil seiner Forderung oder 
gar die ganze Forderung durch Abnahme von Waren, die der Auf trag
geber herstellt, ausgleichen. Dieser Zwang wird haufig von groBeren 
Unternehmungen wirtschaftlich schwacheren Personen gegeniiber aus-

1) RG.Entsch. vom 12. April 1910. 2) Vgl. such Ksp. If. 
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geiibt. Es kann in geeigneten Fallen fiir beide Parteien vorteilhaft sein, 
wenn vereinbart wird, daB der Lieferant im Bedarfsfalle Waren yom 
Auftraggeber beziehen soIl, unangebracht ist es aber und kann zu 
achweren materieHen Schaden fUhren, wenn diese Bedingung ohne Riick
aicht auf die Kaufkraft und den tatsachlichen augenblicklichen Bedarf 
des Anbieters gestellt wird. Gegengeschafte mit Zwangsabmachungen 
sind mit einer gesunden geschaftlichen Moral unvereinbar. 

AHe diese Mangel des Verdingungswesens sind langst erkannt, und an 
Versuchen zu ihrer Beseitigung hat es nicht gefehlt, aber das ganze 
Problem ist und bleibt eine fliissige Materie, weil es immer von den der
zeitigen wirtschaftlichen und sozialen Anschauungen abhiingig bleibt. 
Trotzdem muB aber eine Beseitigung der Mangel angestrebt werden, 
denn die Heilung des Verdingungswesens ist nicht allein fiir den gewerb
lichen Mittelstand eine Lebensfrage, weil die offentlichen Auftrage in 
erster Linie zur Erhaltung und Forderung seiner Fachtiichtigkeit und 
zur Heranziehung eines tiichtigen Nachwuchses dienen, sondern ist auch 
ein machtiger Hebel zur Mehrung des Volksvermogens, lmd zwar un
mittelbar, weil sie bewirkt, daB die Erzeugnisse fiir Rechnung der offent
lichen Korperschaften ihrem Gebrauchszweck moglichst vollkommen 
entsprechen, eine tunlichst lange Lebensdauer besitzen und moglichst 
geringe Unterhaltungskosten verursachen, und mittelbar, weil die Art 
der Vergebung und Erledigung der offentlichen Auftrage in hohem 
Grade der Privatwirtschaft als Vorbild dient. Die Allgemeinheit end
lich hat aHes Interesse an der Beseitigung der Mangel des Verdingungs
wesens, weil eine angemessene Bezahlung des Unternehmers auch eine 
angemessene Bezahlung des Arbeiters ermoglicht, und weil eine wirt
schaftliche Verwendung der offentlichen Gelder die Anspriiche an die 
Steuerzahler vermindert. Der Wert der Arbeiten und Lieferungen, die 
in Deutschland von Reich, Staaten und Gemeinden auf dem Wege der 
Verdingung verge ben werden, wurde vor dem Kriege zu 5 bis 6 Milld. M. 
im Jahre berechnet1). 

Die Grundlage der Heilung des Verdingungswesens muB ein gesunder 
Wettbewerb sein, denn dieser ist unerlaBlich, urn die Tiichtigkeit der 
einzelnen Gewerbetreibenden zu wecken und zu steigern, und dadurch 
daa Gewerbe selbst und mit ihm die ganze Volkswirtschaft zu heben. 
Die Gewerbestande vertreten von jeher die Auffassung, daB in erster 
Linie die "Obung der BehOrden, auch trotz des gegenteiligen Wortlauts 
der Verdingungsordnungen nach wie vor dem Mindestfordernden den 
Zuschlag zu erteilen, zu einem schrankenlosen gegenseitigen Unterbieten 
der Bewerber gefiihrt und dadurch die beklagten Auswiichse des Ver
dingungswesens verschuldet und immer mehr vertieft habe. Sie ver
langten daher immer wieder das grundsatzliche Verbot der Zuschlags
erteilung an den Mindestfordernden und brachten dafiir eine Reihe 
anderer Zuschlagsgrundaatze in Vorschlag. Diese Vorschlage sind auch 
groJ3tenteils ausgeprobt worden, haben aber ausnahmslos ebenfalls zu 
Mil3erfolgen gefiihrt. Nach der Auffassung der Verwaltungen sollen die 

1) Handworterbuch der Staatswissenschaften. Bd. 7, S. 1033. 
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Rauptursachen der Mangel des Verdingungswesens teils in der Unfahig
keit der Untemehmer zur richtigen Preisermittlung, teils in der neu
zeitlichen Entwicklung des Wirtschaftslebens, insbesondere in dem 
Wesen der Gewerbefreiheit iiberhaupt oder in der wachsenden Massen
erzeugung und im Zusammenhange damit im "Oberhandnehmen der 
kapitalistischen Betriebsform und in der Maschinenarbeit zu suchen sein. 
Bei dieser Auffassung ist es ohne weiteres erklarlich, daB in Behorden
kreisen die MiBstande des Verdingungswesens vielfach als unvermeidlich 
und bestenfalls in einzelnen Punkten verbesserungsfahig angesehen 
werden. Auf aIle FaIle steht fest, daB mit den bisherigen Verbesserungs
bestrebungen der Gewerbestande und mit dem bisherigen Verhalten der 
Verwaltungen eine Reilung des Verdingungswesens in den letzten 
50 Jahren nicht erreicht werden konnte. Und dies ist erklarlich, weil 
man bisher nur die auBeren Formen und Wirkungen des Verfahrens 
sowie das giiltige Verdingungsrecht und das Verhalten der Bieter zum 
Verdingungswesen erforscht, nicht aber sich urn die Zusammenhange 
des Verdingungswesens mit dem Verwaltungsleben gekiimmert hat. In 
der Untersuchung dieser Zusammenhange liegt aber die Erkenntnis des 
Weges zur Reilung des Verdingungswesens. 

Diese Zusammeilhange untersucht zu haben, ist das Verdienst des 
Oberregierungsbaurats Dr.-lng. Richard Rothacker 1). Nach. ibm 
sind die Mangel des Verdingungswesensletzten Endes aIle entweder auf 
die Unklarheit oder Unvollstandigkeit der Verdingungsunterlagen oder 
aber auf den Umstand zuriickzufiihren, daB bestimmte Untemehmer von 
vornherein damit rechnen, die Leistungen nicht in der vorgeschriebenen 
Weise erfiillen zu mUssen oder sich an Auftragen schadlos halten zu 
konnen, von denen die Ausschreibungsunterlagen nichts enthalten oder 
die iiberhaupt nicht ausgefiihrt werden. Solche Untemehmer haben 
natiirlich kein Bedenken, ihre weniger unterrichteten oder gewissen
hafteren Mitbewerber zu unterbieten. Sowohl die Mangelhaftigkeit der 
Verdingungsunterlagen als auch diese angedeutete Rechnung einzelner 
Untemehmer haben ihren Ursprung in dem herrschenden Verwaltungs
geist, der einer sachlich griindlichen Geschiiftsbehandlung gem aus dem 
Wege geht und mit einer auBerlich glatten Abwicklung der Dienstge
schafte zufrieden ist, der daher einerseits zu einer falachen Erziehung, 
Auswahl und Verwendung der Beamten und damit zu mangelhaften Ver
waltungsleistungen fiihrt und der andererseits bei auftretenden Schwierig
keiten zu unangebrachter Nachgiebigkeit und Riicksichtnahme fiibrt 
und sogar mittelbar zu unlauteren Machenschaften verleitet, der aber 
auch weiterhin ein VertrauensverhiHtnis zwischen den Behorden auf der 
einen und den Gewerbestanden auf der anderen Seite unmoglich macht. 
Das nachstliegende und sicherste Mittel zur Reilung des Verdingungs
wesens bestehe daher in der Wandlung des Verwaltungsgeistes. in der 
Richtung der streng sachlichen Geschaftsbehandlung durch zweckmiiBige 
Erziehung und Auswahl, durch Gewahrung tunlichster Selbstandigkeit 
und voller Verantwortlichkeit der Beamten fiir ihre Amtshandlungen, 

1) Das Verdingungswesen und seine Heilung von Richard Rothacker. 
Karlsruhe: G. Braunscher Verlag, 1919. 
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durch AnderWlg der Geschiiftsordnungen der offentlichen Verwaltung 
und zweckentsprechende Arbeitsteilung. Ein zweites Heilmittel bestehe 
in der dauernden, auf gegenseitigem Vertrauen gegriindeten Gemein
schaftsarbeit zwischen den auftragerteilenden Verwaltungen einerseits 
und den beteiligten Gewerbestanden andererseits. DemgemaB findet er 
das Mittel zur Heilung der Schaden des Verdingungswesens in einer 
Gemeinschaftsarbeit von Verwaltung und Gewerbe, und zwar in der 
Form von Landesverdingungsamtern fiir die Sonderbehandlung der 
Verdingungsangelegenheiten der einzelnen Bundesstaaten sowie 
eines Reichsverdingungsamtes fiir die Bearbeitung der allgemeinen und 
grundlegenden Fragen. Er betrachtet die Heilung und Gesundhaltung 
des Verdingungswesens als gemeinschaftliche Aufgabe von Staat und 
Gewerbe und sucht in zweckmaBiger Arbeitsteilung und Arbeitsver
einigung die Hemmungen zu beseitigen, die bisher einerseits im Ver
waltungsaufbau, in unzureichender oder verkehrter Vorbildung, Er
ziehung und Stellung der Baubeamten, und andererseits in der mangeln
den gemeinschaftlicheri Interessenvertretung der Gewerbe und in der 
mangelnden wirtschaftlichen und fachlichen Tiichtigkeit der einzelnen 
Gewerbetreibenden begriindet liegen. 

Das Baugewerbe ist aIs gesetzlich freies Gewerbe auch der Spekulation 
anheimgefallen. In jeder Bauarbeit, namentlich Tiefbauarbeit und 
ebenso auch in dem offentlichen Verdingungswesen liegt ein Risiko, 
welches dem Baugewerbe einen stark spekulativen Ton gegeben hat. Ein 
Unternehmer offentlicher Arbeiten kann sich leicht Kredit verschaffen, 
und dies iibt einen groBen Anreiz auf solche Personen aus, die das Bauen 
lediglich als Spekulation ansehen. Es fehlt daher auch nicht an Be
strebungen, welche verlangen, daB das Baugewerbe mit seinen vielen Ge
fahren nicht der willkiirlichsten Gewerbefreiheit iiberlassen werden darf, 
daB zu seiner Ausiibung zum mindesten ein gewisses geringstes MaB von 
technischen und moralischen Eigenschaften notwendig sei. Und diese 
Bestrebungen haben in Deutschland auch insofern Erfolg gehabt, als 
das Gesetz yom 30. Mai 1908 den unteren Verwaltungsbehorden die Be
fugnis gibt, Bauunternehmern und Bauleitern die Ausiibung des Ge
werbes zu untersagen, wenn ihnen geschaftliche UnregelmaBigkeiten, 
leichtsinnige Ausfiihrung des Gewerbebetriebs und Mangel an der er
forderlichen tecbnischen Vorbildung nachgewiesen werden konnen. 
Dieser Nachweis kann aber natiirlich immer erst geliefert werden, wenn 
irgendein Geschehnis, ein Bauunfall oder dergleichen eingetreten ist, 
das Gesetz hat also leider keine vorbeugende Wirkung, und daher bleibt 
das Baugewerbe auf die Selbsthilfe angewiesen. 

Die Selbathilfebestrebungen des Gewerbes sind zweifellos eine Grund
bedingung fiir die Heilung der Schaden des Verdingungswesens, und die 
Verwaltungen sind auch andauernd bemiiht, sie zu unterstiitzen. Dies 
zeigen am deutlichsten die Erlasse des preuBiachen Ministers der offent
lichen Arbeiten yom 22. Mai 1908, yom 4. September 1912 und yom 
25. Februar 19161), worin die unterstellten BehOrden ausdrUcklich und 

1) Vgl. Zentralbl. d. Bauverw. 1908, S. 301, 1912 S. 473 und 1916 S. 146. 
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wiederholt angewiesen werden, die Beteiligung der Handwerker
vereinigungen an der Ausfiihrung von Arbeiten und Lieferungen im 
Auge zu behalten und tunlichst zu fOrdern. Diesem Beispiel sind auch 
die meisten staatlichen Verwaltungen gefolgt. Wenn derartige Ver
ordnungen nicht den Erfolg gezeitigt haben, den die Gewerbetreibenden 
billigerweise erwarten konnten, so liegt das nach Rothacker an den 
Hemmungen in dem Aufbau und dem Dienstbetrieb der Verwaltungen. 
Andererseits diirfen aber auch die Selbsthilfebestrebungen nicht nur 
Interessenschutz und Interessenkampf bezwecken und aHein von dem 
auf unbegrenztes Gewinnstreben gerichteten Geist beherrscht werden, 
sondern an die Stelle solcher Interessenorganisationen muB die be
rufsstandische Gemeinschaftsarbeit treten. Der Gedanke der 
berufsstiindischen Selbstverwaltung tritt neuerdings mehr und mehr 
hervor, und es wird darunter auch das Zusammenarbeiten mit der 
Arbeiterschaft verstanden, denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer bilden 
zusammen den Berufsstand. Der Berufsstand solI in den Wirtschafts
prozeB eingeschaltet werden, und von den berufsstiindischen Vereini
gungen miissen dann auch die Selbsthilfebestrebungen im Verdingungs
wesen ausgehen. Das Verdingungsverfahren darf nicht mehr eine ein. 
seitig von der vergebenden Stelle zu bestimmende Angelegenheit sein, 
sondern es muB eine gemeinschaftliche Angelegenheit von vergebenden 
Stellen und herstellenden Berufsstiinden werden. Ebenso wie Arbeit
geber und Arbeitnehmer Kollektivvertriige abschlieBen, miissen auch 
KoHektivvertrage zwischen den vergebenden Stellen und den Berufs
standen abgeschlossen werden, in welchen die Bedingungen fUr die Be
darfsdeckung des Baumarktes gemeinschaftlich geregelt werden. 

Die absolut freie Konkurrenz hat fiir unser Wirtschaftsleben und be
sonders im Bauwesen keine guten Friichte gezeitigt, das ist auch vom 
RG. anerkannt worden, denn es hat die bei den einzelnen Aus
schreibungen oder fiir eine riiumlich und zeitlich begrenzte Zahl von 
Ausschreibungen geschlossenen Preiskonventionen in der Entscheidung . 
vom 7. Miirz 1908 mit folgender Begriindung als zulassig anerkannt: 
"Seit es in Staat und Gemeinden iiblich ist, Arbeiten auf Grund offent
licher Ausschreibungen an den Mindestfordernden zu vergeben, bildet 
die dadurch entfesselte schrankenlose Konkurrenz durch unreelle Unter
bietungen eine schwere Gefahr fiir den Handwerkerstand. Verein
barungen von Unternehmern, die bezwecken, die Gefahr zu bekiimpfen 
und angemessene Preise aufrechtzuerhalten, sind grundsiitzlich als 
zuliibsig anzusehen. Sie sind so wenig gegen die guten Sitten, daB sie 
vom Standpunkt einer gesunden Wirtschaftspolitik im Gegenteil Billi
gung verdienen." 

In gewissem Gegensatz zu dieser RG.Entsch. stehen die MaB. 
nahmen gegen Ringbildung in dem Gesetz betreffend MaBnahmen 
fUr den allgemeinen Preisabbau. Es wird jedem, der sich an einer be
schrankten oder unbeschriinkten Ausschreibung beteiligt, die Ver
pflichtung auferlegt, anzugeben, ob die Preise seines Angebotes, "auf 
Grund einer Verstiindigung mit einem Dritten gestellt worden sind, oder 
ob er in sonstiger Weise an der Beschriinkung des Wettbewerbes in bezug 
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auf diese Vergebung beteiligt ist oder ihr unterliegt." Unrichtige An
gaben werden mit Geldstrafe oder Gefiingnis bis zu einem Jahr be
straft. Diese Bestimmungen gegen Ringbildung haben im Juli 1926 
seitens des Reichsfinanzministers folgende Fassung erhalten: 

"Bei Abgabe des Angebotes hat der Untemehmer eine Erklarung ab
zugeben, ob er mit anderen Vereinbarungen iiber die Preisbildung usw. 
getroffen hat, die auf diese Vergebung Anwendung finden. Als Verein
barung gelten auch Kartellabreden. Der Auftraggeber ist berechtigt, vor 
Zuschlagserteilung Angaben iiber Art und Inhalt solcher Vereinbarungen 
zu verlangen. Fiir den Fall, da13 sich die Erklarung iiber etwaige Verein
barungen und die Angaben hieriiber sich als unrichtig herausstellen, steht 
es der Verwaltung frei, yom Vertrage zuriickzutreten oder die Vertrags
preise urn 10 vH herabzusetzen." 

Gegen die Abgabe eines solchen Verpflichtungsscheines hat die 
Fachgruppe Bauindustrie Stellung genommen und folgende Formu
lierung fiir eine solche Verpflichtungserkliirung empfohlen: 

"Die Vereinigungsfreiheit ist fiir alle Berufe gewahrleistet. So wenig 
es dem Arbeitnehmer verwehrt ist, sich in Wahrung der jedem Staats
biirger zustehenden Rechte zusammenzuschlie13en, kann es dem Arbeit
geber zugemutet werden, auf eine techmsche und wirtschaftliche Fiih
lungnahme mit den Fachgenossen zu verzichten. Wir geben aber gem 
die Erklarung ab, dal3 wir keine Abrede mit anderen Bewerbem getroffen 
haben, die gegen die guten Sitten verstoJ3t oder zur Erzielung eines un
angemessen hohen Preises dienen solI." 

Der Erfolg war, daB Ende 1926 der Reichsfinanzminister erklart hat: 

"Die geforderte Erklarung und die verlangten Angaben sollten nur die 
Mlttel bieten, sittenwidrige Vereinbarungen leichter festzustellen. Dabei 
stand fest, dal3 die Tatsache einer zulassigen Vereinbarung an sich nicht 
dazu fiihren diirle, Angebote zuriickzuweisen oder ungiinstiger zu beurteilen." 

Die Deutsche Reichsbahngesellschaft hat daraufhin auch bereits 
den Verpflichtungsschein wieder fallen gelassen und in einem Be
scheide yom 22. Dezember 1926 erklart: 

"Mit Riicksicht darauf, da13 nach dem Ergebnis der bisherigen Ver
handlungen im Reichsfinanzministeriurn nicht mehr die Absicht besteht, 
den urspriinglichen Verpflichtungsschein als Verhandlungsgrundlage bei
zubehalten, sondem die Frage durch anderweitig vertragliche Regelung 
zu losen, haben wir die Reichsbahndirektionen angewiesen, bei der Ver
gebung von Leistungen und Lieferungen schon jetzt von der Anerkennung 
und unterschriftlichen Vollziehung des Verpflichtungsscheines Abstand zu 
nehmen und die Untemehmer und Lieferer lediglich zu verpflichten, das 
endgiiltige Verhandlungsergebnis mit ihnen yom Zeitpunkt seines Zustande
kommens ab aIs Bestandteil des Vertrages anzuerkennen. Diese Verpflich
tung wird bis auf weiteres in die besonderen Vertragsbedingungen auf
genommen werden." 

Es ist also zu hoffen, daB der VerpfIichtungsschein wieder ver
Echwinden wird, denn seine Einfiihrung beruht auf einem Verkennen 
der heutigen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und ist ein Hindernis 
fUr die notwendige Gemeinschaftsarbeit zwischen den Verwaltungen 
und den Gewerbestanden. 

In der Nachkriegszeit wurde es infolge der unsicheren wil'tschaft
lichen Verhiiltnisse und der sprunghaften Anderungen in den Lohnen 
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und Preisen unmoglich, Bauvertrage mit festen, fiir die ganze Zeit der 
Bauausfiihrung giiltigen Preisen abzuschlieflen, und es muflten daher 
neue Formen fiir die Vergebung gesucht werden. So entstanden die 
verschiedenen Vertragsformen, welche einerseits eine beschleunigte Ver
gebung ermoglichen und anderseits das Konjunkturrisiko fiir den Unter
nehmer beschranken soUten. Diese neuen Vergebungsarten1) waren auf
gebaut auf dem sog. Kolonialvertrag, der vor dem Kriege in den 
deutschen Schutzgebieten ublich war und auch wahrend des Krieges 
mehrfach Anwendung gefunden hat. Der koloniale Bauvertrag ist da
durch entstanden, dafl bei den ersten kolonialen Eisenbahnbauten die 
Bauvertrage vor Ausfiihrung ausfuhrlicher Vorarbeiten auf Grund all
gemeiner und uberschlaglicher Veranschlagungen abgeschlossen werden 
muflten. Dem Unternehmer wurde der Bau gegen eine Gesamtver
gutung unter Aufburdung des gesamten Risikos ubertragen und die 
Folge war, dafl der Unternehmer, der sich naturgemafl vor Verlust bei 
ungiinstigem Verlauf der Bauausfiilrrung sichern muflte undnicht auf 
jeden Gewinn verzichten konnte, sein Risiko sehr vorsichtig hoch ver
anschlagte und in vielen Fallen bei glattem Verlauf des Baues verhaltnis
maflig hohe Gewinne erzielte. Daher wurde eine andere Losung gesucht 
und in der Weise gefunden, dafl die Arbeiten nicht mehr zu einer an
schlagsmaflig festgesetzten Hochstsumme verge ben wurden, sondern 
dafl der Unternehmer die von ihm tatsachlich aufgewendeten, durch 
Belege pflichtgemiW nachzuweisenden Selbstkosten sowie einen nach 
der Hohe der Bausumme ermittelten Unternehmergewinn erhielt, und 
dafl auflerdem eine feste Summe, die sog. Stichsumme, vereinbart 
wurde, deren Bedeutung darin besteht, dafl bei ihrer Vberschreitung 
durch die Selbstkosten der Unternehmer einen Teil der Vberschreitung 
zu tragen hat, und wenn die Selbstkosten unter der Stichsumme bleiben, 
der Unternehmer einen gleichen Anteil an dieser Ersparnis erhalt. Neben 
der Erstattm1g der Selbstkosten tritt also eine Ersparnisbelohnung ein, 
welche den vereinbarten Gewinn erhoht, oder eine "Oberschreitungs
bufle, welche den Gewinn verringert. Beide, Ersparnisbelohnung und 
"Oberschreitungsbufle, werden schliefllich noch auf einen Hochstwert be
grenzt, damit fiir den Unternehmer einerseits die Hohe seines Risikos 
von vornherein festgelegt ist und er andererseits nicht angereizt wird, die 
Ersparnis beim Bau auf Kosten der Gute der Arbeit etwa zu uber
treiben. 

Diese Vertragsform ist nun im Kriege bei eiligen Bauausfiilrrungen 
ebenfalls angewandt und auch in der Nachkriegszeit mit gewissen Ab
anderungen noch beibehalten worden, als es galt, fiir die heimkehrenden 
Kriegsteilnehmer in beschleunigter Weise Arbeit zu beschaffen. Neben 
diesen Selbstkostenvertragen mit fester oder verander
Hcher Stichsumme wurde weiter noch das Schatzungsverfahren 
fiir solche FaUe vorgesehen, in denen sich eine Stichsumme uberhaupt 
nicht feststellen liefl, so dafl die Preise von Zeit zu Zeit je nach den Preis-

1) V gl. die Erlasse des preu13ischen Ministers fiir Offentliche Arbeiten 
vom 15. November und 14. Dezember 1918 sowie yom 17. Januar und 
11. August 1919. 
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schwankungen neu festgesetzt werden muBten. Der Akkord vertrag 
wurde schlieBlich in der Weise gemildert, daB wohl feste Einheitspreise 
vereinbart wurden, auBerdem aber auch die Grundpreise fiir Lohne und 
Baustoffe, auf welchen die Vertragspreise sich aufbauten, und daB dann 
bei Anderung der Grundpreise der Auftraggeber dem Vnternehmer die 
nachweislich fiir Lohne und Baustoffe gemachten notwendigen Mehr
aufwendungen besonders vergutete. 

Alle diese Vertragsformen haben aber bei der steigenden Geldent
wertung eine befriedigende Losung des Vergebungsproblems nicht her
beifuhren konnen, Selbstkostenvertrage und das Schatzungsverfahren 
haben sich nicht bewahrt und sind bald aufgegeben worden, nur der 
Akkordvertrag mit Gleitpreisen, indem die vereinbarten Akkord
preise nach einem bestimmten Modus, sei es Lohnsatz oder Lebens
haltungsindexziffer usw., sich anderten, also gleitend waren, hat die 
Inflationszeit uberdauert. 

In der 1nflationszeit und noch daruber hinaus waren diese Gleit
preise ein Notbehelf, weil die samtlichen Kalkulationselemente, die 
Lohne, Materialpreise usw., nicht voraussehbaren Schwankungen unter
worfen waren und weil auch die Arbeitsleistung je nach den politischen 
Verhaltnissen groBen Schwankungen unterlag. Der Vnternehmer, der 
zu Festpreisen angeboten hatte, ware nicht Vnternehmer, sondern reiner 
Spekulant gewesen, denn ein Risiko, das sichnicht in einigermaBen schatz
baren Grenzen bewegt, kaon der Vnternehmer nicht auf sich nehmen. 

Mit der Stabilisierung der Wah rung haben sich aber die Verhalt
nisse geandert. Wenn auch die Baustoffindustrien noch immer Material 
zum jeweiligen Tagespreis verkaufen und es nicht auf lange Zeit fest an 
Hand geben, so vollzieht sich doch die Bewegung der Materialpreise 
immer mehr in ruhigeren Bahnen. Die Lohnbewegung ist allerdings 
noch dauernd in FluB, aber das allgemeine Lohnniveau liegt in der Bau
industrie bereits uber dem allgemeinen Lohnniveau der ubrigen 1n
dustrien, so daB weitere Steigerungen fur den Baumarkt schwer trag
bar sein wiirden. Auf der anderen Seite haben auch manche Vnter
nehmer in der Inflationszeit durch die Gleitpreisvertrage das Kalku
lieren vedernt, deon ein Vertrag, der keine feste Bindung enthalt, 
verfuhrt dazu, sich darauf zu verlassen, daB die Abwicklung doch 
schon noch den einen oder anderen Vorteil bringen werde. Deshalb 
wurden Preise angeboten, die selbst unter den eigenen Anschla
gen der bauvergebenden SteUen liegen und bei denen das solide und 
richtig kalkulierende Vnternehmertum iiberhaupt nicht mehr mit
kommen kann. Der Erfolg ist, daB der solide Unternehmer mehr und 
mehr zum Schaden der Volkswirtschaft verdrangt wird. Daher war es 
notwendig, nachdem die Verhaltnisse wieder stabiler geworden, daB 
seitens der Unternehmer selbst der EntschluB gefaBt wurde, wieder zu 
Festpreisen iiberzugehen, d. h. Risiko und Verantwortung fur die Preis
berechnung wieder zu iibernehmen. 

Wenn auch das Baugewerbe nur auf Bestellung arbeitet, so entfallt 
damit keineswegs die Aufgabe und das Risiko des Unternehmers. Schon 
aUein dadurch, daB der richtige Einkauf der Werkstoffe ganz von der 

JaIl88en, Baulngenieur. 2. Aufl. 19 
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Beutteilung der Konjunktur abhii.ngig ist, und daB die Arbeitnehmer 
Anspruch auf eine vom Ertrag des Unternehmens unabhangige Ent
lohnung erheben, ist die Preisberechnung mit einem erheblichen Risiko 
verbunden. Und die organisatorische Aufgabe des Unternehmers tritt 
in der Bauindustrie dadurch in den Vordergrund, daB jedes Einzelobjekt 
ihn vor eine ahnliche Aufgabe stent, wie sie der Fabrikant nur einmal 
bei Einrichtung seiner Fabrik zu 16aen hat. Zum Wesen des Unter
nehmers gehort die feste Preissetzung, welche die tibernahme des Risi
kos einschliellt, das sich aus der Aufgabe des Unternehmers ergibt, und 
daraus folgt, dall gleitende Preise die Axt an die Wurzeln dieses Wesens 
des Unternehmertums legen. 

Durch eine Verfiigung vom 3. August 1925 hat der Reichsfinanz
minister angeordnet, daB bei offentlichen Submissionen Angebote zu 
Festpreisen bevorzugt werden sollen, selbst wenn sie zahlenmallig un
giinstiger sind als Gleitpreisangebote. Bei der Ausfiihrung der Arbeiten 
sollen Behinderungen durch Streiks und Aussperrungen beriicksichtigt 
werden. Die Behorden werden aufgefordert, aIle Mallnahmen zur 
weiteren Einbiirgerung der Festpreisangebote zu fordern. Ahnliche Er
lasse sind vom Reichswehrministerium, von der Deutschen Reichsbahn
gesellschaft und vom Reichspostministerium herausgegeben worden. 
Auch der preuJlische Minister fiir Volkswohlfahrt hat in einem ErlaB vom 
6. November 1925 sich fiir die Notwendigkeit von Festpreisen bei Bau
auftragen ausgesprochen und besonders auch den Gemeinden, die als 
Auftraggeber von Hauszinssteuerwohnungsbauten in Frage kommen, 
anempfohlen, auf die Verge bung zu Festpreisen hinzuwirken. 

1m November 1925 hat dann auch der Reichsverband der deutschen 
Industrie zur Frage der Vergebung von Bauauftragen und zum Ver
dingungswesen folgende EntschlieBung gefaBt: 

"Der Index der Baukosten ist um 40-45 vH hoher als das allgemeine 
Preisniveau (GroLlhandelsindex). Die Lohne der Bauarbeiter erheben sich 
um 30 - 40 v H iiber die Lohne der iibrigen Industrien. Bei der Bedeutung 
der Bauwirtschaft, die vor dem Kriege etwa ein Drittel der gesamten ge
werblichen Arbeiterschaft direkt beschfatigte, miissen diese Spannen, die 
sich in einem erhohten Geldbedarf der Bauwirtschaft 8ruswirken, bei der 
heutigen Lage als besorgniserregend bezeichnet werden. Die privaten 
Bauauftrage, die friiher vier Fiinftel der gesamten Bautatigkeit umfaLlten, 
sind hauptsachlich wegen der Verteuerung des Bauens standig in der Ab
nahme begriffen. Das Schwanken der Lohne, die zum Teil sogar im voraus 
mit staffelweisen Erhohungen festgesetzt worden sind, und das Vorherr
schen der Gleitpreisvertrage zeugt von dem Vorhandensein heute nicht 
mehr angangiger Inflationsiibungen. Begiinstigt wird die Fortdauer dieses 
Zustandes dadurch, daLl heute die Auftrage der offentlichen Hand und die 
mit Hilfe Offentlicher Zuschiisse finanzierten Bauauftrage den Baumarkt 
beherrschen. Die Offentliche Hand folgt nicht den gleichen Impulsen und 
steht nicht in gleicher Weise unter dem Zwange der Rentabilitat wie die 
Privatwirtschaft. Die Riickkehr zu einer gesunden Wirtschaft ist nur 
moglich, wenn das System der Gleitpreise und Selbstkostenvertrage im 
Bauwesen baldmoglichst verlassen und gleichzeitig die Grundlagen der 
Kalkulation gefestigt werden. Indem durch die Gleitpreise die Vergiitung 
der Unternehmer abhangig wurde von der Entwicklung der Warenpreise 
und Lohne, fiel dem Bauherrn die an und fUr sich dem Unternehmer zu
stehende EinfluLlnahme auf den Markt zu. 
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Ein befriedigendes Ergebnis konnte aus diesen Verhaltnissen nicht er
wa.chsen, an dem Treiben der Lohne und Preise hat indirekt das Verhalten 
der Bauherren selbst mitgewirkt, die das eigene Interesse an einer raschen 
Fertigstellung einma.l begonnener Bauten allen anderen Riicksichten vor
anstellten. 

Von den Auftraggebern der offentlichen Hand ist zu fordern, die Bau
auftrage, soweit sie in einem Baujahr fertiggestellt werden konnen, grund
satzlich zu festen Preisen zu vergeben und qabei gleichzeitig durch Be
willigung der Streik- und Aussperrungsklausel in den Vertragen den Unter
nehmern eine selbstverantwortliche Lohnpolitik zu ermoglichen. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Mi13stande des baugewerb
lichen Verdingungswesens hinzuweisen. Unterbietungen und Submissions
bliiten schlimmster Art sind hier an der Tagesordnung. Es werden, zumal 
bei offentlichen Ausschreibungen, Angebote abgegeben, die ohne betriige
rische oder wenigstens zweifelhafte Ma13nahmen unbedingt zu Verlusten 
fiir den Unternehmer fiihren miissen. Erhalten derartige Angebote den 
Zuschlag, so ist eine weitere Untergrabung der guten Sitten die unver
meidliche Folge. Es liegt weder im Belange des einzelnen Auftraggebers 
noch der gesam ten Bauwirtschaft, wenn derartige, offensichtlich zu niedrige 
Angebote vorzugsweise beriicksichtigt werden. Jede ausschreibende Stelle 
muJ3 sich dariiber klar sein, da13 sie nur zu einem angemessenen Preis eine 
einwandfreie Arbeit erhalten kann. Die Angemessenheit des Preises schiitzt 
den Auftraggeber mehr vor Unredlichkeiten und tibervorteilungen als die 
scharfste Aufsicht. Es ist ein ungesunder Zustand, wenn es alte erfahrene 
Unternehmungen ablehnen, sich an Offentlichen Ausschreibungen zu be
teiligen, da sie haufig gegeniiber einer unverantwortlichen Schleuder
konkurrenz zuriickstehen miissen. 

Die Ursachen dieser Schaden liegen in der Vberzahl von Bauunter
nehmungen, die weder iiber sachverstandige Leitung noch geniigendes 
Betriebskapital verfiigen, wahrend andererseits die Anzahl der zu ver. 
gebenden Arbeiten gegeniiber der Vorkriegszeit erheblich verringert ist. 

Durch die Ausschaltung des ungesunden tiberschusses nicht existenz
berechtigter Unternehmungen wird auch die unbedingt notwendige Kapital
neubildung und die damit verbundene Gesundung des Unternehmertums 
moglich werden. Ein wieder gesundetes Unternehmertum wird sich bei 
dem notigen Verstandnis der bauvergebenden Stellen in Kiirze auch wieder 
gesunde Wettbewerbsverhaltnisse schaffen. . 

Die Art und Form der Ausschreibung ist fiir diese Gesundung von 
nachgeordneter Bedeutung. Je nach Lage der VerhaItnisse kann die Offent
liche oder die beschrankte Ausschreibung das Richtige sein. Der Unter
nehmer muJ3 nur die gefor~erte Leistung klar iibersehen konnen und darf 
sich seinerseits auch der Ubernahme eines iibersehbaren Wagnisses nicht 
entziehen." 

Auf Grund dieser EntschlieBung hat die Fachgruppe Bauindustrie 
in der Frage des Abschlusses von Festpreisvertragen im Baugewerbe 
sich auf folgende einheitliche Formulierung geeinigt: 

"Angesichts der Erkenntnis, daJ3 der Wiederaufbau der deutschen Wirt
schaft wesentlich davon abhangig ist, da/3 alle ihre Teile ihre Leistungen 
und Lieferungen wieder in Form von festen Abschliissen iibernehmen, an
gesichts der Erkenntnis, da13 sich dieser grundsatzlichen Forderung selbst 
gewichtige Bedenken unterordnen miissen, die sich aus den besonderen 
und in mancher Hinsicht eigenartigen Verhaltnissen der Bauwirtschaft 
ergeben, hat der Vorstand der Fachgruppe Bauindustrie des Reichsverbandes 
der Deutschen Industrie in seiner Sitzung am 23. November 1925 folgenden 
BeschluJ3 gefa13t: 

Unter der Voraussetzung, daJ3 die Streik- und Aussperrungsklausel in 
den Bauvertragen anerkannt wird, und daJ3 die Auftraggeber bei etwaigen 
Lohn- und Tarifstreitigkeiten von allen MaJ3nabmen Abstand nehmen, 
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welche die Stellung der Bauunternehmer zu schwachen geeignet sind; 
unter der weiteren Voraussetzung, datl die Auftraggeber in Erkenntnis 
gleicher Verantwortung gegeniiber der Allgemeinheit den Abschlutl von 
Festvertragen dadurch erleichtern, datl sie keine unbilligen Forderungen 
an die ausfiibrenden Firmen stellen, wird den Mitgliedern der angeschlos
senen Verbande empfohlen, Bauvertrage allgemein zu Festpreisen abzu
schlieJ3en, sofern bei ungehinderter Bauausfiibrung die Ausfiibrungszeit voraus
sichtlich nicht langer als sechs Monate nach Angebotsabgabe dauern wird. 

Der Vorstand der Fachgruppe ist sich bewutlt, datl der Abschlutl von 
Festvertragen im Einzelfalle davon abhangen wird, datl auch die Baustoff
industrien bereit sind, feste Abschliisse auf die Dauer von sechs Monaten 
mit den Bauunternehmungen zu tatigen." 

In Bayern ist durch BeschluB des Landtages vom 19. Dezember 1919 
das Verdingungsverfahren bei Verge bung behOrdlicher Auftrage aus
geschaltet worden, und das Staatsministerium des Innern hat am 
13. November 1920 neue Richtlinien fur das Verdingungswesen heraus
gegeben. Die Veranlassung zur Ausschaltung des Verdingungsver
fahrens war die Forderung von MaBnahmen zur Wiederaufrichtung des 
Mittelstandes, und demgemaB betreffen die Richtlinien in der Haupt
sache den gewerblichen Mittelstand, das Handwerk. Kleine Auftrage 
Bollen tunlichst an die ortsansassigen Handwerker ohne Wettbewerb 
unmittelbar ubertragen und alle Auftrage handwerksmaBiger Natur 
von einigermaBen nennenswerter Bedeutung mit Hilfe der Handwerker
Wirtschaftsverbiinde vergeben werden. Fiir Arbeiten, welche uber das 
MaB handwerksmaBiger Leistung hinausgehen, ist dagegen die Ver
gebung im Wege des Wettbewerbes, und zwar inder Regel des offentlichen 
Bewerbes beibehalten. Bei den auf Grund eines aligemeinen oder be
Bchrankten Wettbewerbes einlaufenden Angeboten bleiben die Ver
gebungsvorschriften vom 2. April 1903 bestehen und der Zuschlag dad 
nur auf ein solches Angebot erteilt werden, welches in jeder Beziehung 
annehmbar ist. 

Bei allen drei Gruppen wird auf die Ermittelung des angemessenen 
Preises besonderes Gewicht gelegt, und es wird allen mitwirkenden 
Stellen zur Pflicht gemacht, sich uber alle fiir die Preisbildung in Be
tracht kommenden Verhaltnisse Klarheit zu verschaffen. Auf An
forderung der Behorde haben deshalb auch die Unternehmer ihren An
geboten die Preisentwicklung beizufugen. 

c) Die Verdingungsarten. 
Die Verge bung der Bauleistungen kann entweder freihandig oder 

im Wege der Verdingung erfolgen. Unter Verdingung ist jetzt die 
Verge bung von Arbeiten und Lieferungen auf Grund schriftlicher An
gebote von Bewerbern zu verstehen, die entweder unbeschrankt 
durch offentliche Bekanntmachung oder in beschrankter Zahl durch 
schriftliche Einladung zum Wettbewerb aufgefordert werden. Wesent
Hch fur die Verdingung sind somit die schriftliche Form der Angebote 
und der Wettbewerb, welche beiden Merkmale der freihandigen Ver
gebung fehlen konnen. 

In PreuBen ist die offentliche Ausschreibung alier Bauarbeiten ge
setzlich vorgeschrieben. Der Grundsatz der offentlichen Ausschreibung 
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beruht auf dem Gesetz iiber den Staatshaushalt, welches in § 37 bestimmt: 
"Alle Vertrage fiir Rechnung des Staates mUssen auf vorausgegangene 
offentliche Ausbietung gegriindet sein, sofern nicht Ausnahmen durch 
die Natur des Geschaftes gerechtfertigt oder durch den zustandigen 
Minister fiir den einzelnen Fall oder fiir bestimmte Arten von Vertragen 
zugelassen werden1)." Die freihandige Verge bung sowohl wie die Aus
schreibung unter einer beschrankten Zahl von Wettbewerbern sind hier
nach als Ausnahmen anzusehen, die nur unter ganz bestimmten Voraus
setzungen zur Anwendung kommen diirfen. 

Wahrend die freihandige Verge bung unter AusschluB jeder Aus
schreibung durch unmittelbare "Obertragung von Arbeiten oder Liefe
rungen an einen Unternehmer vor sich geht, erfolgt bei der Verdingung 
die Vergebung auf dem Wege einer offentlichen oder engeren Aus
bietung. Bei der letzteren wird die Offentlichkeit ausgeschlossen, es wird 
nur eine beschrankte Anzahl von Unternehmern zur Abgabe von An
geboten aufgefordert. Die freihandige Verge bung und die engere Aus
bietung sind also der Offentlichkeit entzogen, es rechtfertigt sich daher 
auch, sie auf bestimmte Ausnahmen zu beschranken. Denn auf die 
Offentlichkeit des Verfahrens hat die Allgemeinheit, insbesondere bei 
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen seitens offentlicher Korper
schaften, Anspruch; nicht allein, daB dadurch geeignete Bewerber und 
Bezugsquellen ermittelt werden, sondern es wird auch dadurch ein 
offentlich anerkannter Weg zwischen Gewerbe und BehOrde geschaffen, 
der durch die gegenseitige "Oberwachung ungerechten EinfluB und Be
vorzugungen verhindert. Die Offentlichkeit macht das Verfahren zu 
einer Angelegenheit des allgemeinen Vertrauens und sichert den Be
amten vor Beschwerden und iibler Nachrede. Und der freie Wettbewerb 
ermoglicht es den Unternehmern, ihre besonderen Leistungen zum Aus
druck zu bringen, er ist ein Antrieb, durch "Obertreffen der Leistungen 
anderer hohere eigene Leistungen und hohere Gewinne zu erzielen, und 
er ist ein Ansporn zum technischen und wirtschaftlichen Fortschritt. 
Wenn daher auch unter dem EinfluB parteipolitischer Erwagungen Ein
griffe in die Privatwirtschaft erfolgen oder zu gewartigen sind, die den 
Grundsatz des Wettbewerbes iiberhaupt und damit auch im Verdin
gungswesen beiseitezuschieben versuchen, so kann doch der gesunde 
und dem natiirlichen Instinkt des Menschen entsprechende Grundsatz 
des Wettbewerbes auf die Dauer nicht unterdriickt werden. 

Die Vorteile des Wettbewerbes bleiben innerhalb gewisser Grenzen 
auch bei der Ausschreibung zu engerer Bewerbung gewahrt, das Ver
fahren bietet auBerdem den Vorteil, fiir die in Frage stehenden Arbeiten 
die geeigneten Krafte auswahlen und unzuverlassige Unternehmer aus
schlieBen zu konnen. Das Verfahren wird daher auch besonders von 

1) Auch die Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 1922 enthalt 
in § 46 die Bestimmung: Den Vertragen, die fiir Rechnung des Reiches ge
schlossen werden, solI eine Offentliche Ausschreibung vorangehen, sofern 
nicht die Natur des Geschii.fts oder besondere Umstande eine Abweichung 
hiervon rechtfertigen. Fiir die SchlielJung von Vertragen werden von der 
Reichsregierung einheitliche Grundsatze aufgestellt. 
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Privaten oder Gesellschaften, die in ihren Entscheidungen nicht an enge 
Vorschriften gebunden sind, mit dem besten Erfolg angewandt. Aber 
auch fiir weite Gebiete der kommunalen und staatlichen Auftrage ist 
daa Verfahren des engeren Wettbewerbes durchaus empfehlenswert und 
daher auch in auBerdeutschen Landern vielfach in Gebrauch. Bei offent
lichen Bauten in Deutschland hat es dagegen zu haufigen Klagen seitens 
derjenigen Unternehmer gefiihrt, welche durch die Nichtaufforderung 
zu dem Wettbewerb sich benachteiIigt und oft eine gewisse Parteilichkeit 
in der Wahl der aufgeforderten Wettbewerber zu sehen glaubten. In
folgedessen ist in Deutschland die Vergebung in offentlicher Ausschrei
bung fiir Staatsbauten die Regel. Die Verdingung wird dabei durch ein 
offentliches Ausschreiben eingeleitet, und die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eingegangenen Angebote werden in einem hierzu angesetzten 
Termin im Beisein der etwa erschienenen Bewerber geoffnet, so daB 
das ganze Verfahren in voller Offentlichkeit vor sich geht. Die Art der 
Zuschlagserteilung ist verschieden. Wahrend bei dem engeren Wett
bewerb es wohlbegriindete Regel ist, dem Mindestfordernden den Zu
schlag zu erteilen, muBbei der offentlichen Ausschreibung die Wahl 
unter den Anbietern in gewisser Weise vorbehalten bleiben, um dem 
Unterbieten zuverlassiger Unternehmer durch minder sichere zu be
gegnen. 1m iibrigen iet bei der offentlichen Ausschreibung die strengste 
Befolgung der durch die Verdingungsordnungen vorgeschriebenen 
Formen erforderlich, um selbst den Schein einer ungerechtfertigten Be
vorzugung einzelner Anbieter sorgfaltigst zu vermeiden. 

Die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen kann nun weiter er
folgen auf Grund eines Kostenanschlages nacb Einheitspreisen oder zu 
einer PauschalBumme oder zu einem festen Preise. Die Verge bung von 
Arbeiten zur Ausfiihrung in Tagelohn ist die seltenere und wird nur da. 
angewandt, wo der Umfang und der Wert der Arbeiten im voraus nicht 
zu ermessen sind oder eine ungewohnliche Sorgfalt in der Ausfiihrung 
verlangt wird, wie z. B. bei Unterhaltungs- oder Wiederherstellungs
arbeiten im Betriebe oder unter sonstigen erschwerenden Umstanden, 
wie ungiinstige Jahreszeit, Naturereignisse u. dgl. 

Die Vergebung auf Grund eines Kostenanschlages oder Leistungs
verzeichnisses nach Einheitspreisen ist die iibliche. Hierbei kommt es 
sowohl auf eine genaue Feststellung der Art der Arbeiten oder Liefe
rungen alB auch auf eine annahernd richtige Berechnung der Mengen 
der einzelnen Leistungen an. Es muB also der Bauentwurf in ausfiihr
licher Ausarbeitung vorliegen, und es miissen die Voruntersuchungen, 
namentlich des Baugrundes, so vollstandig und erschOpfend angestellt 
sein, daB auf deren Grundlage eine genaue Preisberechnung ermoglicht 
wird. Vber Mehr- oder Minderarbeiten und etwaige Plananderungen 
sind genaue Bestimmungen zu treffen. Nach den berechneten Massen 
und den vereinbarten Einheitapreisen kann dann eine Vertragssumme 
ermittelt werden, die entweder eine Pauschalsumme oder ein fester 
Preis sein kann. In der Regel wird aber die SchluBrechnung nach den 
wirklich ausgefiihrten Arbeiten und Lieferungen und den dafiir geltenden 
Einheitspreisen aufgestellt. 
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In rechtlicher Beziehung ist hinsichtlich des Zusammenhangas zwischen 
Kostananschlag, Pauschalvergiitung und festem Preis folgendes zu beachtan. 
Der Kostenanschlag ergibt in seiner Schlul3summe den Preis des veran
schlagtan Werkes. Dabei ist zu untarscheiden, ob die Schlul3summe des 
Kostenanschlages die Bedeutung eines festen Preises haben solI oder 
nur die Bedeutung einer Gesamtsumma. SolI sie die Bedeutung aines 
festen Praises haben, sollaina Gewahr fiir den Preis iibernommen werden, 
so mul3 dies unzweideutig zum Ausdruck kommen, die Vereinbarung ainer 
Pauschalsumme als Preis geniigt nicht, da eine Pauschalsumme auch nur 
eine Gesamtsumme bedeuten kann. 1st die Gewahr fiir die Kostenanschlags
summe iibernommen, so ist sie der feste Preis fiir das Werk und unter
scheidet sich rechtlich in nichts von den Kauf- oder Mietspreisen. Wird 
dann der Kostenanschlag iiberschrittan, so kommt es darauf an, durch 
wessen Schuld er iiberschritten wird. Wird er ohne Verschulden des Be
stellers iiberschrittan, so hat der Unternehmer keinen Anspruch auf Ver
giitung fiir die Mehrleistung. Wird er durch Verschulden des Bestellers 
iiberschritten, hat der Bestaller die Uherschreitung zu vertreten, so hat 
der Unternehmer Anspruch auf den angemessenen Preis fUr die Mehr
leistung. Zu vertreten hat der BestelIer, wenn der Kostenanschlag auf seinen 
Angaben beruht, nicht nur diejenigen Arbeitan, welcha er besonders inner
halb des Kostananschlages bestelIt, sondern auch diejenigen, welcha zur 
Herstallung des Werkes notwendig, wenn auch im Kostenanschlag nicht 
aufgefiihrt sind. Beruht dagegen die Untarlassung der AuffUhrung dieser 
notwendigen Arbeitan im Kostananschlag auf einem Verschulden des 
Untarnehmers und hat der Untarnehmer die Gewahr fiir die Richtigkeit 
des Kostenanschlages iibernommen, so hat er keinen Anspruch auf Ver
giitung. Hat er dagegen die Gewahr fUr die Richtigkeit nicht iibernommen 
und zeigt sich, daJ3 das Werk ohne wesentliche Uherschreitung der KC!sten
anschlagssumme nicht ausfiihrbar ist, so hat der Unternehmer die Uber
schreitung dem Besteller anzuzeigen. und der Besteller hat das Recht, 
den Vertrag zu kiindigen (§ 650 BGB.). Kiindigt der Besteller, so kann 
der Untarnehmer nur einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der 
Vergiitung und Ersatz der in der Vergiitung nicht inbegriffenen Auslagen 
verlangen (§ 645 BGB.). Kiindigt der Besteller nicht, so hat er die ange
massene Vergiitung fiir die Mehrarbeit zu entrichten. UnterlaJ3t der Unter
nehmer die Anzeige, so haftet er dem Besteller fiir den aus der Unter
lassung etwa entstehenden Schaden. 

Anders dagegen, wenn die Kostenanschlagsumme nur die Bedeutung 
einer Pauschalsumme hat. Wird eine Pauschalvergiitung vereinbart und 
dem Bauvertrag der zur Ermittlung der Pauschalsumme dienende, ins ein
zelne gehende Kostenanschlag angehangt, so umgrenzt dieser Kostenanschlag 
den Umfang der fiir die Pauschalvergiitung zu leistenden Arbeiten auch dann, 
wenn der Unternehmer sich ausdriicklich zur kostenlosen AusfUhrung etwa 
wichtiger, nicht angefiihrter Arbeiten verpflichtet hat. Der Kostenanschlag 
hat infolge seiner ausdriicklichen Erwahnung im Vertrag und im Hinblick 
auf seineD Zusammenhang mit der Pauschalsumme die Bedeutung, da13 alla 
Arbeiten von erheblicher Art, die in ihm nicht verzeichnet sind und nach 
der im Bauwesen iiblichen Verkehrssitte nicht an sich yom Unternehmer 
ohne besondere Vergiitung auszufUhren sind, nicht unter die ausbedungene 
Pauschalsumme fallen, sondern yom Besteller getragen werden soIlen1). 

d) Das Verdingungsverfahren. 
Das Verdingungsverfahren zerfiillt bei jeder einzelnen Verdingung 

in zwei Zeitabschnitte, es sind zu unterscheiden: 
1. Die Vorbereitung und die Ausschreibung bis zur Erteilung des 

Zuschlags. 
2. Die Ausfiihrung und Abrechnung. 

1) RG.-Entsch. yom 29. April 1910. 
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Den ersten Zeitabschnitt regeIn die Bestimmungen iiber das 
Verdingungswesen, welche heute fast allgemein bei allen Reichs-, 
Staats- und Kommunalbehorden bestehen, sie regeln das Verdingungs
wesen bis zu dem Augenblick, in dem der VertragsabschluB zustande 
kommt. Sie befassen sich demnach mit den Vorschriften iiber die ver
schiedenen Arten der Vergebung, iiber das Verdingungsverfahren selbst, 
iiber die Beschaffenheit und Eroffnung der Angebote und iiber die Zu
schlagserteilung. Nach der heutigen Rechtsanschauung enthalt eine 
Ausschreibung von Arbeiten und Lieferungen rechtlich nur die Auf
forderung, Vertragsangebote zu machen, bildet aber selbst nicht ein 
Vertragsangebot nach § 145 BGB. Der Ausschreibende ist also grund
satzlich durch die Ausschreibung noch nicht gebunden, und es hat auch 
der Mindestfordemde kein Recht darauf, die Arbeit oder Lieferung zu 
erhalten. Nur besondere Umstande oder die Verkehrssitte konnen im 
Einzelfall eine sofortige Gebundenheit des Ausschreibenden abweichend 
von der Regel ergeben. 

Fiir das Rechtsverhaltnis nach Erteilung des Zuschlages, fiir den 
AbschluB des Vertrages selbst sind weiter allgemeine Vertragsbe
dingungen aufgestellt, und zu ihrer Erganzung, zur besonderen Rege
lung der einzelnen Vergebungen in technischer und rechtlicher Be
ziehung, femer zur Erlauterung des allen Auftragen zugrunde liegenden 
Leistungsverzeichnisses dienen die besonderen und technischen 
Bedingungen. 

Die Ausschreibungsbedingungen enthalten nun, und miissen es auch 
allgemein, die Bestimmung, daB mit der Abgabe des Angebotes auch 
eine Anerkennung der Vertragsbedingungen verbunden ist, mit diesem 
Zeitpunkt ist also der Anbietende rechtlich bereits an die Vertrags
bedingungen gebunden. Praktisch lassen sich also die Vertragsbedin
gungen nicht von den Ausschreibungsbedingungen trennen. Beide 
miissen bei der Ausschreibung festgelegt sein. DemgemaB enthalten 
auch die Bestimmungen iiber das Verdingungswesen: 

1. allgemeine Bestimmungen iiber die Vergebung von Leistungen 
und Lieferungen. 

2. allgemeine Vertragsbedingungen. 

MaBgebend fiir diese Bestimmungen sind in Deutschland die preu
Bischen Bestimmungen geworden, wie sie in den Erlassen des preuBischen 
Ministers der Offentlichen Arbeiten vom 23. Dezember 1905 und 9. Sep
tember 1912 niedergelegt sind und welchen sich das Deutsche Reich 
sowie auch die anderen Bundesstaaten und die kommunalen Ver
waltungen mehr oder weniger angeschlossen haben. 

In den allgemeinen Bestimmungen iiber die Vergebung von Lei
stungen und Lieferungen ist erstens festgelegt, unter welchen Bedin
gungen Ausnahmen von der als Regel bezeichneten offentlichen Aus
schreibung zulassig sind, es sind Bestimmungen getroffen iiber die 
Arten der Vergebung, iiber die freihandige und die engere Ausschreibung. 
Zweitens wird das Verfahren bei Ausschreibungen geregelt, iiber den 
Gegenstand der Ausschreibung, die Fristen fiir die Vertragserfiillung,die 
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Bekanntmachung der Ausschreibung, die Bewerbungsfrist, die Zuschlags
frist, die Eroffnung der Angebote und die Zuschlagserteilung sind ein
gehende Bestimmungen getroffen. Drittens werden Anweisungen ge
geben fiir den AbschluB formlicher Vertrage sowie iiber den Inhalt und 
die Ausfiihrung der Vertrage. 

Die allgemeinen Vertragsbedingungen, welche den Vertragen zugrunde 
zu legen sind, regeIn das Vertragsverhaltnis in rechtlicher Beziehung, 
worauf im 3. Kapitel naher eingegangen wird. 

Nach den grundlegenden Bestimmungen muB der Gegenstand der 
Ausschreibung in allen wesentlichen Beziehungen bestimmt bezeichnet 
werden, iiber aIle fUr die Preisbildung erheblichen Nebenumstande 
miissen genaue Angaben gemacht, Haupt- und Nebenleistungen miissen 
gekennzeichnet werden, auch wenn sie nach iiblicher Auffassung ohne 
weiteres zur Hauptarbeit zugehoren, und zur Klarstellung der Art und 
des Umfanges der zu vergebenden Leistungen und Lieferungen miissen 
den Verdingungsanschlagen ausreichende zeichnerische Darstellungen 
und Massenberechnungen beigegeben werden. Hierdurch solI die Voraus
setzung fiir eine richtige Preisberechnung, namlich die genaue Kenntnis, 
was fiir eine Leistung verlangt wird, erfiillt werden. Gegebenenfalls sind 
bei Aufstellung der Verdingungsanschlage besondere Sachverstandige 
zuzuziehen. 1m Interesse des gewerblichen Mittelstandes ist eine weit
gehende Zerlegung der Ausschreibungen vorgesehen, welche dann von 
selOOt zur Aufstellung genauerer und eingehenderer Unterlagen fiihrt, 
da eine Zerlegung einer Leistung oder Lieferung zu einer besonderen 
Beriicksichtigung des spateren Ineinandergreifens der verschiedenen 
Arbeiten und zu einer eigenen Klarung zwingt, wieweit die Leistungen 
des einzeInen Unternehmers oder Handwerkers gehen, wie sie zeitlich 
und raumlich in den Bauplan eingefiigt und vor allem, wie Nebenlei
stungen verteilt werden miissen. 

Fiir das schwierige Gebiet der Preisberechnung fiir groBere Erd
arbeiten ist in den bereits erwahnten Erlassen des preuBischen Ministers 
der offentlichen Arbeiten besondere Anweisung fiir die Schaffung aus
reichender Unterlagen gegeben, um die Arbeit in allen Teilen iibersehen 
und danach den Preis richtig ermitteln zu konnen. Denn es ist bekannt, 
daB gerade Erdarbeiten die Spekulation anlocken, weil infolge der Un
sicherheit, in der sich der Unternehmer trotz der besten MaBnahmen, 
die ortlichen Verhaltnisse klarzulegen, befindet und infolge der ver
steckten Schwierigkeiten, welche die Natur bietet und welche nicht im 
voraus zu iibersehen sind, eine richtige Preisberechnung sehr schwierig 
ist, und daher immer die Moglichkeit besteht, entweder ein gutes Ge
schiift zu machen oder sonst auf Umwegen das finanzielle Risiko auf den 
Besteller abzuwalzen. Denn wenn auch in den Bestimmungen iiber das 
Verdingungswesen iiber die Auswahl des Bewerbers hinsichtlich seiner 
personlichen und geschiiftlichen Eignung weitgehende Vorschriften ent
halten sind, so gelingt es trotzdem immer wieder ungeeigneten Bewerbern, 
auf dem Wege der Verdingung, ja manchmal sogar durch freihiindige 
Vbertragung zu groBen Auftragen zu gelangen, denen sie weder in tech
nischer noch in wirtschaftlicher Beziehung gewachsen sind. Die Be-
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stimmungen verlangen zwar, daB nur ein die tiichtige und rechtzeitige 
Ausfiihrung der betreffenden Arbeit oder Lieferung gewahrleistendes 
Angebot beriicksichtigt werden soIl, aber diese Bestimmung, die sich 
zunachat nur auf die Hohe des Angebotes bezieht, ist nur in der Hand 
eines selbstandigen, die Verantwortung nicht scheuenden Beamten 
ein geeignetes Mittel, ungeeignete Bewerber auszuschlieJlen. Sie ist 
daher auch in den neueren Ordnungen noch dahin erweitert worden, daB 
die Bewerber fiir die bedingungsma6ige Ausfiihrung sowie fiir die Er
fiillung ihrer Verpflichtungen gegeniiber den Handwerkem und Arbeitem 
die erforderliche Sicherheit bieten, und um den vergebenden Stellen das 
Urteil zu erleichtem, ist fiir geeignete FaIle eine Auskunftspflicht vor
gesehen, ala Auskunftaatellen sind die zustandigen Berufsvertretun
gen, Handwerks-, Handels- oder Landwirtschaftskammem, bezeichnet. 
Fiir die preu6ische Eisenbahn- und allgemeine Bauverwaltung war auJler
dem durch ErlaB des Ministers der offentlichen Arbeiten yom 7. Marz 
1910 die Einrichtung regelma6iger Mitteilungen der Provinzialbehorden 
an daa Eisenbahn-Zentralamt in Berlin iiber erfolgte Vergebungen von 
iiber lOOOOO M. und die Abwicklung der Vertrage getroffen, eine An
ordnung, die ebenfalls geeignet war, den Behorden ein Bild iiber die 06-
eignetheit der Bewerber und den Umfang ihrer Arbeiten zu geben. 

Die schwierigste Frage der Verdingung und dementsprechend die am 
meisten umstrittene ist die Auswahl des richtigen Angebotes hinsicht
Hch der Hohe der Preisforderung. Daa Mindestpreisverfahren ist 
infolge der allgemeinen Anfeindung in den meisten neueren Verdingungs
ordnungen verlaasen worden, denn es hat in der Praxis zu Preisunter
bietungen gefiihrt, welche die Giite der Leistungen stark beeinfluBt und 
den angestrebten Zweck, eine hillige Leistung zu erzielen, oft in daa 
O6genteil verkehrt haben. Wenn die ganze Verdingung, wie sie es sollte, 
auf Treu und Glauben beruhte, wenn demnach jeder Bewerber den Willen 
und das Konnen hatte, seine Preise so zu errechnen, daB seine Selbst
kosten gedeckt und auBerdem ein angemessener Gewinn darin enthalten 
ware, dann ware der Zuschlag an den Mindestfordernden, wie Stein
brecher sagt, das beste, gerechteste und einfachste Verfahren1). In 
der Praxis sieht es aber anders aus, viele Bewerber errechnen ihre Preise 
nicht nach den tatsachlichen Verhaltnissen, sondern schatzen sie nach 
der Konkurrenz ab in der tiberlegung, wie sie am ehesten den Zuschlag 
erlangen konnen, und viele Bewerber sind trotz der besten Absicht iiber
haupt nicht fahig, den richtigen Preis zu ermitteln. Und solche niedrigen 
Preisstellungen miissen dann natiirlich auf die Arbeitsbedingungen einen 
Ilchlechten EinfluB ausiiben. Das Mindestpreisverfahren hat sich also 
sowohl aus praktischen wie aus sozialen Griinden nicht bewahrt und ist 
mit Recht verlassen worden. Allerdings wiirde heute und wohl auch 
noch fiir langere Zeit durch die Einfiihrung der Tariflohne, des Acht
stundentages und der Betriebsrate eine sozial schadliche Wirkung des 
Mindestpreisverfahrens ausgeschlossen sein, aber die praktisch schad
lichen Preisunterbietungen wiirden bestehen bleiben, da das Risiko des 
Untemehmers noch verscharft wird. 

1) Steinbrecher: Neuere Vergebungsarten S. 22. 
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Der Forderung des Baugewerbes, den Mindestfordernden grundsatz
lich suszuschlieBen, ist allerdings keine Folge gegeben worden, und mit 
Recht. Denn das Mindestangebot braucht durchaus nicht immer auf 
unlauterer Unterbietung zu beruhen, sondern kann auch durch beste 
Kenntnis der Bezugsquellen, besonders vorteilhaften Einkauf der Ma
terialien und sparsam arbeitende Betriebseinrichtungen entstehen, eine 
Ablehnung des Mindestfordernden aus einem formalen Grunde wiirde 
daher gegen anerkannt solide Unternehmer ein unberechtigtes MiB
trauen bedeuten. 

Ein anderes Verfahren, das im Grunde ebenso willkiirlich ist, nam
lich das Mittelpreisverfahren, hat dagegen eine ziemliche Ver
breitung, vor sllem bei kommunalen Verwaltungen, gefunden. Danach 
solI sus allen Angeboten das arithmetische Mittel errechnet und dem 
ihm nach unten zunachst liegenden Angebot der Zuschlag erteilt werden. 
Es geht also von der Annahme aus, daB die mittleren Angebote am 
reellsten und richtigsten errechnet sind. Das Verfahren setzt an Stelle 
einer gewissenhaften Nachpriifung der Angebote eine von dem inneren 
Wert derselben ganz unabhangige mechanische Festsetzung eines be
stimmten Angebotes. Die zunachst erreichte AusschlieBung des Mindest
fordernden hatte zur Folge, daB die Bieter zu ihren in der bisherigen 
Weise ermittelten Preisen solche Zuschlage machten, daB sie glaubten, 
in die mittlere Angebotslage zu kommen. Dadurch wurden die Mindest
angebote schon erheblich in die Hohe getrieben. Da nun der Mittelpreis 
wiederum in einer gewissen Hohe iiber dem Mindestpreis steht, so folgt 
ohne Verbesserung der Leistung oder Giite der Lieferung eine mecha
nische ErhOhung der Preise, die z. B. in zweijahriger Erfahrung der 
Stadt Elberfeld auf 5 + 8 = 13 vH ermittelt wurde 1). Das Verfahren 
ist in einer ganzen Reihe von Stadten eingefiihrt, aber in der Regel 
schon nach wenigen Jahren wieder fallen gelassen worden. 

Ein weiterer wichtiger Schritt wurde sodann durch den Vorschlag 
des angemessenen Preises von dem Mitglied des Submissionsamtes 
der Mittelstandsvereinigung im Konigreich Sachsen, Dr. Eberle, im 
Jahre 1911 getan2). Der grundlegende Gedanke liegt darin, daB die 
Angebote selbst iiberhaupt keinen MaBstab abgeben sollen, sondern daB 
der angemessene Preis von der verge benden Stelle auf Grund eingehender 
Kalkulation ermittelt und an ihm nun die Angebote gemessen werden. 
Das ihm nach Ausscheidung der aus anderen Griinden fiir den Einzelfall 
nicht in Betracht kommenden Bewerber zunachst kommende Angebot 
erhalt den Zuschlag. In Beriicksichtigung der Schwierigkeiten und der 
Verantwortung, den richtigen Preis festzusetzen ohne genaueste Kennt
nis der besonderen Umstande bei den verschiedensten Anbietern, sollen 
Sachverstandige hinzugezogen werden. 

Der Begriff des angemessenen Preises ist zum Gegenstand ernst
hafter Erwagung und zum Ausgangspunkt der meisten neueren Be
strebungen auf dem Gebiet des Verdingungswesen geworden, und die 

1) Deutsches Baujahrbuch. 1914. 
2) Eberle: Der angemessene Preis und die Handhabung des ange

messenen Preises. 
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Vorschlage haben auch ihren Niederschlag gefunden in der im Jahre 1914 
erschienenen Ordnung iiber die Vergebung von Arbeiten und Lieferungen 
der Stadt Dresden. Aber diese Vorschriften leiden doch an erheblichen 
Mangeln und werden sich daher trotz aller Bestrebungen der interes
sierten Kreise, besonders der auf diesem Gebiet auBerordentlich riihrigen 
und segensreich wirkenden Mittelstandsvereinigung in Sachsen wenig
stens allgemein nicht durchfiihren lassenl ). Die Erfabrungen in Barmen 
und Karlsruhe mit fast demselben Verfahren haben auch wieder zu einer 
nicht unerheblichen Preissteigerung gefiihrt. Aber die Forderungen, daB 
die vergebenden Stellen sich eine sachlich begriindete Meinung iiber den 
richtigen Preis zu bilden haben, daB sie bei mangelnder Sachkunde 
Sachverstandige aus dem Gewerbestand heranziehen sollen und daB 
auch die Leistungen den Bedingungen entsprechen miissen, sind durch
aus beachtenswert und gehoren zu den besten Verbesserungsvorschlagen. 

Einen Mittelweg zwischen allen bisherigen Vorschlagen stellt der 
annehm bare Preis im Sinne der Vorschriften des preuBischen Mini
sters der ofientlichen Arbeiten vom 23. Dezember 1905 und 4. September 
1912 dar. Nach diesen Vorschriften darf "der Zuschlag nur auf ein in 
jeder Beziehung annehmbares, die tiichtige und rechtzeitige Ausfiih
rung der betreffenden Leistung oder Lieferung gewahrleistendes An
gebot erteilt werden". Ausgeschlossen sind Angebote, die eine in einem 
offenbaren MiBverhaltnis zu der Leistung oder Lieferung stehende 
Preisforderung enthalten, so daB nach dem geforderten Preis an und 
fiir sich eine tiichtige Ausfiihrung nicht erwartet werden kann. Danach 
wird den vergebenden Stellen eine sorgfaltige Priifung der Angebote 
zur Pflicht gemacht und ihnen die Moglichkeit gegeben, das annehmbare 
Angebot auszusuchen. Es sind zunachst aHe Angebote auszusondern, 
die unter Preis anbieten, die vergebenden Stellen miissen also in der Lage 
sein eine solche Priifung vorzunehmen; sie miissen entweder selbst mit 
der Preisbildung in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht vertraut 
sein oder von der ihnen ireigestellten Zuziehung von Sachverstandigen 
Gebrauch machen. Aber aHe diese Angebote dUrfen nicht ohne weiteres 
von der Zuschlagserteilung ausgeschlossen werden, denn es kann sehr 
wohl der Fall sein, daB ein Angebot mit niedrigen Preisen doch an
nehmbar sein kann, wenn fur die niedrigen Preise besondere Umstande 
vorliegen und nachgewiesen werden. Nach Aussonderung der nach 
dieser Priifung als nicht angemessen befundenen Angebote ist dann 
bei offentlichen Ausschreibungen demjenigen Anbieter der Zuschlag 
zu erteilen, der unter den drei jetzt Mindestfordernden das nach den 
Bestimmungen annehmbarste Angebot abgegeben hat. Die Fest
stellung des annehmbarsten Angebotes hiingt also von der Sachkunde 
und Sorgfalt der vergebenden Stellen ab, beruht somit auf Vertrauen. 
Durch den annehmbaren Preis wird aber dem gesunden Gedanken des 
Wettbewerbes Rechnung getragen und der Gefahr einer allgemeinen 
Preissteigerung, wie bei dem Mittelpreis oder dem angemessenen Preis, 
vorgebeugt. Es wird der Forderung, daB der Zuschlag nur auf eine 

1) Vgl. Rothacker: Das Verdingungswesen und seine Heilung. Karls
ruhe 1919. 
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angemessene Preisforderung erteilt werde, Rechnung getragen, die 
grundsatzliche Bevorzugung des Mindestfordernden wird beseitigt, und 
es wird die Auswahl des Unternehmers nach rein sachlichen Gesichts
punkten ermoglicht. Es muB also auch Sorge der vergebenden Stellen 
sein, die ihnen durch den annehmbaren Preis gegebene Freiheit in der 
Wahl des Unternehmers bei der Zuschlagserteilung nicht zu miB
brauchen. 

Bei den Akkordvertragen mit gleitenden Preisen bestand die Schwie
rigkeit in der Verrechnung der Preisanderungen als Folge der Geldent
wertung auf den Werklohn. Denn die den Werklohn bildenden Preis
elemente wurden nicht einheitlich, sondern recht verschieden von den 
Preisanderungen beeinfluBt. Voraussetzung fiir die Verrechnung der 
Preisanderungen war demnach die Zergliederung des Werklohnes, des 
Akkordpreises in seine Elemente. 

Unter Preiszergliederung ist also zu verstehen die Aufteilung 
eines Einheitspreises fur einen Kostentrager nach den verschiedenen 
Kostenarten und Kostenelementen, wie sie die Selbstkostenberechnung 
verlangt. Eine solche Preiszergliederung zwingt einerseits den Unter
nehmer, seine Angebotspreise wirklich zu berechnen und ermoglicht 
andererseits dem Auftraggeber eine Nachpriifung und eine Beurteilung 
der Angemessenheit der Preise. Sie muB ausgehen von den Grund
preisen der Bau- und Betriebsstoffe sowie den Lohnsatzen, sie muB 
sich weiter erstrecken auf die Kosten der auf Grund des Betriebsplanes 
ermittelten Betriebsmittel und Hilfsanlagen fur die Leistungseinheit 
und schlieBlich die Zuschlage fur die mittelbaren Kosten angeben. Die 
Preisbildungsbestandteile Betriebsmittel und Hilfsanlagen ebenfalls 
in Form von Zuschlagen zu dem Baustoff- und Lohnaufwand anzugeben 
ist nur bei ganz gleichartigen, gut ubersehbaren Arbeiten angangig, bei 
umfangreicheren Arbeiten sind sie ihrer Wichtigkeit wegen besonders 
zu erfassen und ist der Weg, auf dem die Zahlen gewonnen werden, 
anzugeben. 

Die Preiszergliederung in den Angeboten ist bereits in der Vorkriegs
zeit als Hilfsmittel fiir die Sicherung angemessener Preise angestrebt 
worden, in der Nachkriegszeit hat sie sich als das hauptsachlichste 
Mittel entwickelt, urn bei der dauernden Geldentwertung einerseits 
die Angemessenheit der Angebotspreise der Priifung zuganglich zu 
machen und um andererseits einen MaBstab fiir die Entlastung des Unter
nehmers yom Wagnis der Geldentwertung wahrend der Bauzeit zu haben. 
Nachdem dieser Grund wieder fortgefallen ist, wird der Preiszerglie
derung von der Unternehmerseite ein steigender Widerstand entgegen
gesetzt, und es ist zu priifen, ob dieser Widerstand berechtigt ist. 

Gegen die Preiszergliederung l ) wird angefuhrt, daB sie erstens fiir die 
vielfaltigen Verschiedenheiten der vorkommenden Leistungen zu schema
tisch und namentlich fur groBere Ingenieurarbeiten nicht anpassungsfahig 
sei, zweitens den wohlbegriindeten Kalkulationsgepflogenheiten des prak-

1) Vgl. die Aufsatze von Dr.-lng. Hasse und Direktor Meisenhelder in 
"Der Bauingenieur". 1926, Heft 5, 6, 7, 19 und 20. 
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tischen Unternehmers zu wenig entgegenkomme und daher drittens keine 
einfache Abschrift der Kalkulation des Unternehmers, sondern eine voll
Btandige Umgruppierung, also eine erhebliche Mehrarbeit bedeute, viertens 
durch die der Praxis nicht entsprechende Art der Fragestellung dazu 
verfiihre, die Zuschlage gefiihlsmaBig oder bewuBt nach taktischen Er
wagungen abzustimmen. Die Preiszergliederung sei wohl ein niitzlicher 
Abrechnungsbehelf in der Zeit des schwankenden Geldstandes gewesen 
und OOhalte auch fiir regelmaBig wiederkehrende gleichartige Hand
werksarbeiten des Hochbaues ihren Wert, aber sie sei in der bisher 
meist iiblichen Form kein Mittel zur Weiterbildung des Verdingungs
wesens- in Richtung auf den angemessenen Preis. 

Richtig ist an diesen Einwanden, daB OOi der Vielseitigkeit der In
genieurbauten eine schematische Preiszergliederung nicht durchfiihrbar 
ist, und daB die wichtigen Preisbestandteile Betriebsmittel und Hilfs
anlagen nicht allein schwer auf die einzelnen Kostentrager zu verteilen 
sind, weil sie in der Regel sich iiber eine groBere Zahl von Kosten
tragern erstrecken, sondern daB auch die Angabe des Weges, auf dem 
die Zahlen fiir Betriebsmittel und Hilfsanlagen gewonnen werden, 
bereits in das Geschii.ftsgeheimnis des Unternehmers eingreift und daher 
der Versuch zur Verschleierung naheliegt. Richtig ist auch, daB eine 
Preiszergliederung eine weit klarere und ausfiihrlichere Fragestellung 
seitens der ausschreibenden Stelle verlangt, als wie sie zur Zeit iiblich 
ist, und daB nur derjenige mit einer Preiszergliederung bei einer Priifung 
des Preises etwas anfangen kann, der selbst kalkulieren kann. Wenn 
daher auch eine Preiszergliederung, wie sie die Selbstkostenberechnung 
fordert, wohl ein geeignetes Mittel ist, um Auftraggeber und Uriter
nehmer zu einer richtigen Preisberechnung zu erziehen, so muB doch 
andererseits zugegeben werden, daB sie bei Ingenieurbauten nicht das 
geeignete Mittel zur Erlangung wirtschaftlich vertretbarer Ausschrei
bungsergebnisse ist. 

Die Preiszergliederung hat aber andererseits, wennsie Vertragsinhalt 
mit wird, den Vorteil, daB sie den Anbieter gegen die Folgen von Rechen
fehlem schiitzt. Denn nach einer RG.-Entsch. vom 1. April 19251 ) 

liegt in dem FaIle, daB die Preisberechnung beim VertragsschluB auf 
einem dem anderen Teile nicht erkennbaren Rechenfehler beruht, kein 
VerstoB gegen die guten Sitten vor, wenn trotz des MiBverhii.ltnisses 
der Leistungen der Anbieter am Preise festgehalten wird. Auch die An
fechtung wegen Irrtums ist nicht zulaasig. Daa RR. geht davon aus, daB, 
wenn die Kalkulation nicht Gegenstand des Vertrages und dem Besteller 
nicht erkennbar ist, auf welche Weise, mit welcher Berechnung der ver
langte Preis zustande gekommen ist, wenn der Anbieter nur seinen Preis 
mitteilt, dem Besteller aOOr die Kalkulation nicht unterbreitet, auch nicht 
in ihren Grundziigen, so daB sie also auBerhalb des Rahmens der rechts
geschaftlichen Erklarungen bleibt, es sich nur um einen unbeachtlichen 
Irrtum im Beweggrunde handelt und die Anfechtung wegen Irrtums daher 
ausgeschlossen ist. Das Verlangen des Bestellers auf Leistung zum ver-

1) J. W. 1925, S. 1633. 
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einbarten Preis widerspreche nicht Treu und Glauben, da diese 
gerade im Hinblick auf die Stetigkeit und Verla.Blichkeit des Verkehrs 
im ganzen zuungunsten des Anbieters sprechen, selbst wenn sich da
durch im einzelnen FaIle eine Einbu.Be ergibt, die der von ihr Betroffene 
als unbillig empfindet. Sofern also beim Abschlu.B der Besteller nicht 
wu.Bte, da.B der Anbieter sich in der Preisberechnung geirrt hatte, 
konne ihm der gesetzliche Anspruch auf Erfiillung nicht versagt werden. 

Die ungiinstige Lage des Baumarktes in der Zeit nach der Inflation 
zeitigt bei jeder Ausschreibung von Bauarbeiten eine UnzahI von An
geboten, und dieses V'berangebot hat die vergebenden Stellen veranla.Bt, 
wieder Festpreise zu verlangen und dem anbietenden Unternehmer 
jedes irgendwie denkbare Wagnis und aIle moglichen Nebenleistungen 
aufzubiirden. Gegen dieses 1Jberma.B an Scharfe in den Ausschreibungs
bedingungen wenden sich natiirlich die Unternehmer mit Recht, und 
es kommt also darauf an, die Nebenleistungen und Wagnisse, die nicht 
besonders abgegolten werden, so weit einzuschranken, da.B dem Unter
nehmer iiberhaupt eine Kalkulation moglich ist. Der Weg hierzu fiihrt 
zu einer anderen Fragestellung in den Ausschreibungsbedingungen, wie 
sie bisher iiblich ist, und damit zu einem Zwang fiir die ausschreibende 
Stelle, sich in ganz anderer Form zu iiberlegen, was sie verlangt. 

Die Grundlage einer verstandigen Preisbildung besteht in einem 
richtig gegliederten Leistungsverzeichnis nach den einzelnen Kosten
tragern. An Stelle der Preiszergliederung mu.B also die Leistungs
und damit die Preisgliederung treten. Diese Gliederung ist so vor
zunehmen, da.B diejenigen Leistungsbestandteile, die Gegenstand einer 
selbstaudigen Kostengruppe sind und daher auch zum Gegenstand 
eines selbstandigen Angebotes gemacht werden konnen, auch in der 
Fragestellung des Leistungsverzeichnisses entsprechend selbstandig auf
treten. Dies trifft insbesondere zu fiir die Betriebsmittel und die Hilfs
anlagen. Es mu.B mit dem aus formalen Rechtsbegriffen entstandenen 
Grundsatz gebrochen werden, daB nur solche Leistungen als Leistungs
einheiten vorgesehen werden, die in das Eigentum des Bauherrn iiber
gehen. Denn dabei wird keine Riicksicht auf die Leistungsbestandteile 
genommen, der Unternehmer muB vielmehr diese erst so zerlegen, wie 
sie sich nach dem wirklichen Gang der Arbeiten darstellen und sie 
dann auf den verlangten Leistungspreis umrechnen. Werden z. B. bei 
groBen Erdarbeiten und sonstigen umfangreichen Baustellen aus der 
Einrichtung der Baustelle und ihrem Abbau sowie aus dem Vorhalten 
der Betriebsmittel und der Hilfsanlagen besondere Positionen des Lei
stungsverzeichnisses gemacht, wie das ja bereits heute vielfach iiblich 
ist, so werden diese Positionen damit auch zu Positionen der Abschlags
zahlungen und das in den Vorbereitungsarbeiten gebundene hohe Be
triebskapital kann dem Untemehmer viel rascher zuriickerstattet 
werden. Der Vorteil solcher Positionen liegt also besonders auf seiten 
des Untemehmers. Man kann sogar mit der Leistungszerlegung noch 
weitergehen, die Vorhaltung der Betriebsmittel kann in Miete und Unter
haltung zerlegt werden, die Miete ist fiir den Untemehmer eine selb
standige RechnungsgroBe, besonders dann, wenner Gerate tats~chlich 
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anleiht, und auch die Unterhaltung ist eine ffir sich erfaBbare GroBe, 
die erfahrungsgemaB annahernd richtig geschatzt werden kann. In 
gleicher Weise laBt sich auch der Preis ffir die Erdarbeiten selbst zer
legen in Bodenaushub, Baugrubenaussteifung und Wasserhaltung, und 
die Wasserhaltung, wenn es sich urn Grundwasserabsenkung handelt, 
weiter in Einheitspreise ffir den vorgehaltenen Brunnen einchlieBlich 
Ein- und Ausbau und nach Einheitspreis fUr die zum Betrieb einer Wasser
haltung fur die Pferdestarke oder Kilowattstunde erforderliche Energie. 
Dadurch wird dem Unternehmer das Wagnis abgenommen, einmal ffir 
die Zahl der erforderlichen Brunnen und sodann fUr die Menge der 
Betrie bsenergie. 

Die allgemeinen technischen Bedingungen fUr die verschiedenen 
Fachgruppen liegen als Ergebnis der Arbeit des Reichsverdingungs
ausschusses abgeschlossen vor. Sie sind als DIN 1962-1985 im 
Rahmen der Deutschen Industrie - Normen erschienen1). Allgemeine 
Vertragsbedingungen hat jede groBere Verwaltung, es bleiben also nur 
noch die besonderen Bedingungen und das Leistungsverzeichnis . 
ffir die betreffende BauausfUhrung. Diese mUssen dazu benutzt werden, 
urn auf die besonderen Verhaltnisse des Baues hinzuweisen, Haupt
und Hilfsleistungen zu trennen und auch die Wagnisse zum Gegenstand 
der Fragestellung zu machen. Alle Leistungen, die der Unternehmer 
getrennt berechnen muB, miissen auch positionsmaBig getrennt werden, 
etwa gewlinschte besondere Leistungen, die von den allgemeiniiblichen 
abweichen, mUssen entweder im ganzen oder gesondert zum Gegenstand 
von Einzelpositionen gemacht werden. Eine Leistungsgliederung in 
diesem Sinne wird Nebenleistungen und Wagnis ffir den Unternehmer 
erkennbar machen und ihm eine richtige Preisermittlung ermoglichen. 
Die Hauptsache ist, daB nicht Leistungsgruppen in gemeinsame Posi
tionen hineingezwangt werden, die hinsichtlich der Preisgestaltung 
nichts miteinander zu tun haben, und daB Nebenleistungen und Wagnis 
ffir den Unternehmer erkennbar und berechenbar sind. Dann wird es 
ffir die ausschreibende Stelle auch leichter moglich sein, das wirtschaft
lich vertretbarate Angebot herauszufinden. 

e) Die Verdingungsunterlagen. 
Die Verdingungsunterlagen bilden 
1. die Aligemeinen Bestimmungen iiber die Vergebung von Lei-

stungen und Lieferungen, 
2. die Allgemeinen Vertragsbedingungen, 
3. die Besonderen Bedingungen, 
4. das Leistungsverzeichnis oder der Verdingungsanschlag. 
Den Allgemeinen Bestimmungen iiber die Vergebung von Lei

stungen und Lieferungen sind bei den staatlichen Behorden meist noch 
Bedingungen ffir die Bewerbung urn Arbeiten und Lieferungen bei
gefiigt, welche von Zeit zu Zeit offentlich bekanntgemacht werden 

1) Vertrieb der Normenblatter durch Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin 
SW 19. 



Die Ba.uverdingung. 305 

und auf welche dann bei den Ausschreibungen verwiesen wird. Sie ent
halten Bestimmungen iiber die Zulassung der Unternehmer, iiber Form 
und Inhalt der Angebote, iiber die Wirkung des Angebotes und iiber 
die Erteilung des Zuschlages. 

Zur Schaffung einheitlicher Ausschreibungsbedingungen fiir samt
Hche Industrie- und Gewerbezweige ist im Jahre 1922 im damaligen 
Reichsschatzministerium der ReichsverdingungsausschuB ein
gesetzt worden, der zunachst einige in der Inflationszeit besonders 
wichtige Fragen des Vergebungswesens fiir Bauarbeiten durch ErlaB des 
Reichsschatzministers yom 15. Juni 1922 vorlaufig geregelt hat. Diese 
vorlaufige Regelung hat aber nach der Festigung unserer Wah rung nur 
noch historische Bedeutung. Der ReichsverdingungsausschuB hat so
dann seine Arbeiten fortgesetzt, im Jahre 1925 die bereits erwahnten 
technischen Bedingungen fiir die verschiedenen Fachgruppen fertig
gestellt und schlieBlich im Jahre 1926 auch die Allgemeinen Ver
gebungsbestimmungen und Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung 
von Bauleistungen verabschiedet und damit die schwierige Aufgabe, 
eine einheitliche Verdingungsordnung zu schaffen, gelost. Es ist daher 
zu wiinschen, daB diese Arbeit nunmehr auch zur praktischen Durch
fiihrung kommen moge, damit im Reiche, in den Landern und in den 
Gemeinden endlich eine einheitliche Verdingungsordnung vorhanden ist. 
Die Verdingungsordnung ist ala DIN 1960 und 1961 erschienen1). 

Die Hauptgrundlage fiir jede Verdingung ist das Leistungs
verzeichnis oder der Verdingungsanschlag. Er wird auf Grund 
der festgestellten Kostenanschlage mit den etwaigen Anderungen nach 
MaBgabe der besonderen, von der Bauleitung ausgefiihrten Vorarbeiten 

1) Durch den Reichsminister der Finanzen wurde durch nachfolgenden 
EriaB Nr. IV. 4000. 26 die Einfiihrung der Verdingungsordnung fiir Ba.u
leistungen im Bereich der Reichsbauverwaltung und der Landesfinanz
amter bekanntgegeben; 

Die yom ReichsverdingungsausschuB aufgestellte Verdingungsordnung 
fUr Bauleistungen wird probeweise als Dienstvorschrift eingefiihrt. 

Die bisher fiir die Vergebung von Bauleistungen maBgebenden Vor
schriften der Militar- und Marinebauordnung treten auBer Kraft. 

Den ErlaB etwa noch erforderlich werdender AusfUhrungsbestimmungen 
behalte ich wr vor. 

Die Verdingungsordnung fUr Bauleistungen ist allen Kostenanschlagen 
und Ausschreibungen grundsatzlich unverandert zugrunde zu legen. Dabei 
ist zu beachten, daB die "Allgemeinen Bestimmungen fUr die Vergebung 
von Bauleistungen - DIN 1960 -" (Teil A der VOB.) nur Verfahrungs
vorschriften fUr die Dienststellen sind, nicht Vertragsbestandteil werden 
und dem Auftragnehmer kein klagbares Recht geben. Ais Vertragsbestand
teil fUr die einzelnen Bauvorhaben gelten die "Allgemeinen Vertrags
bedingungen fUr die Ausfiihrung von Bauleistungen" - DIN 1961 - und 
die "Technischen Vorschriften fUr Bauleistungen" - DIN 1962-1985 
- sowie die "Besonderen Vertragsbedingungen", aus denen alles Nahere 
hervorgeht. Das Muster fiir die Besonderen Vertragsbedingungen ist ein
heitlich bei allen Ausschreibungen anzuwenden. 

Auch der Reichspostwnister hat III einem EriaB yom 5. Oktober 1926 
bestimmt, da13 die VerdIllgungsordnung fUr Bauleistungen fiir den Geschafts
bereich der deutschen Reichspost zunachst probeweise als Diimstvorschrift 
eingefiihrt wird. 

Janssen, Baningenieur. 2. Anf!. 20 
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und erganzenden EntwurfsOOarOOitungen aufgestellt. Er solI alle zur 
Ausschreibung kommenden Arbeiten und Lieferungen nach Art lmd 
Umfang genau enthalten. Die Verbindung verschiedenartiger Arbeiten 
in einer Nummer, die sog. Sammelnummern, sind zu vermeiden, es 
miissen vielmehr in jeder Nummer die preisbildenden Grundteile ein
deutig erkannt und bewertet werden konnen. Dazu ist es notwendig, 
wie bereits im vorigen Kapitel ausgefiihrt, die Gesamtleistung einmal 
nach Kostentragern und sodann diese wieder so weit nach Kostenarten 
zu trennen, daB unter einer Position mit einem bestimmten Einheits
preis nur solche Arbeitsleistungen zusammengefaBt werden, welche die
selOOn Gestehungskosten erfordern. Die Entstehung der Kosten, wie 
sie die Selbstkostenberechnung lehrt, muB auch fiir die Einteilung des 
Leistungsverzeichnisses maBgeOOnd sein, und daher ist und bleibt die 
Kenntnis der Selbstkostenberechnung die Voraussetzung fiir die Auf
stellung eines richtigen Leistungsverzeichnisses. 

In· dem Verdingungsanschlage diirfen von dem Besteller ermittelte 
Preisansatze nicht enthalten sein, die Preise sind vielmehr yom Unter
nehmer anzugeben. Dies ist die heutige allgemeine Regel, das Abbieten 
nach Hundertteilen eines yom Besteller aufgestellten Kostenanschlages, 
welches fiir OOsondere Falle noch mehrfach zugelassen ist, sollte iiber
haupt vermieden werden. EOOnso ist die Verge bung zu einer Pauschal
summe nur in Ausnahmefallen und auch dann nur auf Grund eines 
zergliederten, ins einzelne gehenden Kostenanschlages zweckmaBig. 
Denn der Besteller OOhalt auch bei der Verge bung zu einer Pauschal
summa die Verantwortung fiir die Vorarbeiten und den von ihm auf
gestellten Entwurf nebst Kostenanschlag, insbesondere also auch fiir 
die Mengen und die Art der Leistungen, und der Vorteil OOsteht besten
falls in der vereinfachten Abrechnung. Anders dagegen, wenn ein Bau 
in Generalunternehmung vergeben wird, wenn also der Unternehmer 
die VorarOOiten ausfiihrt, den Entwurf und Kostenanschlag aufstellt; 
dann iibernimmt er auch hierfiir die Verantwortung. Eine solche Ver
gebung an Generalunternehmer kommt gewohnlich nur dann in Frage. 
wenn dem Bauherrn, dem Besteller, keine technischen Krafte zur Ver
fiigung stehen oder wenn es sich urn Spezialanlagen handelt. 

Die Ausschreibungen sind ferner tunlichst derart zu zerlegen, daB 
einmal grundsatzlich Lieferungen von den Arbeiten ,getrennt werden, 
und daB sodann auch kleineren Gewerbetreibenden und Handwerkern 
die Beteiligung an der Bewerbung ermoglicht wird. Bei groBeren 
ArOOiten und Lieferungen, die OOsondere Maschinen und Gerate und ein 
dementsprechend hohes Betriebskapital erfordern, ist dagegen die Zer
legung in moglichst groBe Lose erforderlich, damit die Kosten der Ein
richtung und Ausriistung der Baustelle einen moglichst geringen Ein
fluB auf die Ausfiihrungskosten der einzelnen Arbeiten haOOn, damit 
die Allgemeinkosten in richtigem Verhiiltnis zu dem Umfang der Lei
stungen stehen. 

Zur Erlauterung des Verdingungsanschlages dienen die besonderen 
Bedingungen, welche einerseits die allgemeinen Bedingungen er
ganzen, andererseits zur technischen Beschreibung der einzelnen ArOOiten 
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und Lieferungen dienen. Der allgemeine Teil umfaBt in der Regel 
folgende Punkte: 

1. Gegenstand und Umfang der 5. Tagelohnarbeiten, 
Unternehmung, 6. Vorlage der Rechnungen, 

2. Beginn und Vollendung der 7. Zahlungen, 
Arbeiten, 8. Vertragsstrafen, 

3. Abnahme, 9. Gewahrleistung, 
4. Berechnung der Vergiitung, 10. Sicherheitsleistung. 

Die technischen Bedingungen erstrecken sich auf die Grundlagen und 
die naheren Bestimmungen fUr die AusfUhrung der einzelnen Gattungen 
von Arbeiten und Lieferungen sowie auf die Ordnungsvorschriften. Sie 
miissen die yom Vnternehmer geforderten Leistungen genau festlegen 
und bestimmen, welche Leistungen allgemeiner Natur yom Vnter
nehmer verlangt werden und welche Nebenarbeiten in den Preisen des 
Angebotes mit inbegriffen sein sollen, ohne in dem Verdingungsanschlag 
besonders erwahnt zu werden. So werden allgemein die erforderlichen 
Maschinen, Gerate, Werkzeuge usw. in den Grundpreis der Arbeiten 
eingeschlossen, im iibrigen ist aber stets zum Ausdruck zu bringen, 
welche Nebenarbeiten eine besondere Vergiitung nicht gewahrleisten. 
Von Wichtigkeit sind besonders die Bestimmungen iiber die Beschaffen
heit der Materialien und die an sie zu stellenden Mindestanspriiche sowie 
iiber die Art der Be- und Verarbeitung. Es diirfen nicht fiir unter
geordnete Bauten dieselben Qualitatsbedingungen gestellt werden 
wie fiir wichtige Bauwerke, an welche sowohl hinsichtlich der Festigkeit 
als auch der asthetischen Wirkung erhohte Anspriiche gestellt werden. 
Denn dadurch werden entweder die untergeordneten Bauwerke unniitz 
verteuert, oder es wird schlieBlich eine minderwertige Ausfiihrung zu
gelassen zum Nachteil der reellen Vnternehmer, welche bedingungs
gemaB angeboten haben. 

Der Beginn und die Reihenfolge der Arbeiten sind auf Grund eines 
Arbeitsplanes genau zu bestimmen und hiernach die Fristen zu verein
baren. Bei Festsetzung der Fristen werden die Lage des Arbeitsmarktes 
und die Arbeitsverhiiltnisse fiir die zu verdingenden Gegenstande stets 
in der Weise zu beriicksichtigen sein, daB es moglich ist, innerhalb der 
Fristen die Ausfiihrung auch sachgemaB zu bewirken. 1m Zusammen
hang mit den Fristen stehen dann die Verzugs- oder Vertrags
strafen. Diese miissen dem Bauherrn oder der Bauleitung ein Mittel 
an die Hand geben, gegen leichtfertige oder auch bOswillige Verschlep
pungen den Bauherrn schadlos zu halten, der vielleicht gerade mit Riick
sicht auf die bestimmte Einhaltung eines Termines einen hoheren als den 
normalen Preis bewilligt hat oder durch eine Verzogerung selbst zu ma
teriellem Schaden gelangt. 

Besondere Vertragsbedingungen bestehen fUr die Anfertigung, An
lieferung und Aufstellung von Eisenbauwerken1), welche als Normal-

1) Erla13 des preui3ischen Ministers der offentlichen Arbeiten vom 
14. Juni 1912 und Erla13 des Reichsverkehrsministers yom 12. Mai 1922 
betr. Grundlagen £iir das Entwerfen und Berechnen eiserner Eisenbahn
briicken. 

20* 
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bedingungen in Deutschland gelten. GroBere Eisenbauarbeiten, nament
Hch groBere Briickenbauten werden indes heute selten noch auf Grund 
fertiger Entwiirfe, sondern in der Regel im Wege des offentlichen oder 
engeren Wettbewerbes vergeben. Es wird den Bewerbern nur das Bau
programm gegeben, im iibrigen ihnen aber die Wahl des Konstruktions
systems, die Art der Ausfiihrung und alIe Einzelheiten iiberlassen. Die 
Bewerber haben dann einen vollstandigen Entwurf nebst Kosten
anschlag einzureichen, und fiir die Erteilung des Zuschlages ist neben 
den sonstigen Vorziigen des Entwurfes der aus der Ge",ichtsberechnung 
und den Einheitspreisen sich ergebende Gesamtpreis maBgebend, so daB 
eine Eisenbauanstalt, die vorteilhafter als die Mitbewerber zu kon
struieren vermag und deren Leistungsfahigkeit bekannt ist, auch bei 
hoheren Einheitspreisen den nachsten Anspruch auf den Zuschlag hat. 

Der Verdingungsanschlag, die besonderen und allgemeinen Bedin
gungen sind zu vervielfaltigen, die auBerdem zu den Verdingungsunter
lagen noch gehorenden Zeichnungen und Massenberechnungen jedoch 
nur, soweit es angangig und unbedingt notwendig ist. Werden die letz
teren nicht vervielfaltigt, so ist aber den Bewerbern die Einsichtnahme 
zu gestatten. Erst nach Fertigstellung aller dieser Unterlagen kann die 
Ausschreibung erfolgen. Erfolgt sie offentlich, so ist eine Bekannt
machung in den vorgeschriebenen Amtsblattern und in anderen fiir den 
Zweck geeigneten Zeitungen zu erlassen. Die Bekanntmachung muB 
in gedrangter Form diejenigen Angaben vollstandig enthalten, die fiir 
die EntschlieBung zur Beteiligung an der Bewerbung von Wichtigkeit 
sind, insbesondere sind darin anzufiihren: 

1. Gegenstand und Umfang der Leistung und Lieferung nach den 
wesentlichen Beziehungen, wobei die Teilung des Gegenstandes nach 
Handwerkszweigen, Losen usw. hervorzuheben ist, 

2. die Frist fiir die Vertragserfiillung, 
3. Ort und Zeit der Eroffnung der Angebote, 
4. die Zuschlagsfrist, 
5. den Preis der Verdingungsunterlagen und die Stelle, an welcher 

sie eingesehen werden konnen. 
Die Kosten der Bekanntmachung sind vom Ausschreibenden zu 

tragen. Zwischen der Bekanntmachung und dem Termin zur Einreichung 
der Angebote muB ein ausreichender Zwischenraum liegen, um den Be
werbern die notige Zeit zur sachgemaBen Erkundigung, Vorbereitung 
und Berechnung der Angebote zu lassen. Bei kleineren Arbeiten oder 
Lieferungen geniigt hierfiir im allgemeinen eine Frist von 2 Wochen, 
bei groBeren Arbeiten sollte die Frist aber nicht unter 4 Wochen fest
gesetzt werden. 

Die Zuschlagsfrist ist in allen Fallen, insbesondere aber bei Liefe
rungen solcher Waren, deren Preise haufigen Schwankungen unter
liegen, moglichst kurz zu bemessen und sollte 2 Wochen nicht iiber
schreiten; nur wenn eine Genehmigung hoherer Instanzen erforderlich 
ist, kann die Frist langer, und zwar bis 4 Wochen bemessen werden. 

Bei der Verdingung nach Einzelpreisen sind von den Bewerbern die 
Einzelpreise fiir die verlangten Bauarbeiten zu berechnen und in den 
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Verdingungsanschlag einzusetzen. Der ausgefiiIlte Verdingungsanschlag 
ist dann ebenso wie die zugehorigen Bedingungen zum Zeichen der An
erkennung von dem Anbieter zu unterschreiben und nebst dem Ange
botsschreiben, welches die Erklarung des Anbieters enthalt, die aus
geschriebenen Arbeiten oder Lieferungen auf Grund der anerkannten 
Bedingungen ausfiihren zu wollen, rechtzeitig zu dem angegebenen Zeit
punkt in verscWossenem UmscWag einzureichen. Alle spater eingehen
den Angebote miissen unberiicksichtigt bleiben, ebenso auch etwaige 
nachtragliche Anderungen der Angebote. Auch aIle Angebote, die den 
Bedingungen nicht entsprechen, oder die beziiglich des Gegenstandes 
von der Ausschreibung abweichen oder das Gebot an Sonderbedingungen 
kniipfen, diirfen in der Regel keine Beriicksichtigung finden. 

Mit der Abgabe des Angebotes ist der Anbieter bis zum Ablauf 
der festgesetzten Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden, der Aus
schreibende braucht eine etwaige Zuriickziehung des Angebotes nicht zu 
bewilligen, sondern kann auf Erfiillung beim ordentlichen Gericht 
klagen. In dem Termin zur Eroffnung der Angebote werden die bis 
dahin unter VerschluB gehaItenen Angebote im Beisein etwa erschie
nener Bewerber geoffnet, die Forderungen der einzelnen Bewerber 
werden vorgelesen, und iiber das Ergebnis der Verdingung wird eine 
Verhandlung aufgenommen. Eine Veroffentlichung der Angebote ist 
den Beamten der staatlicben und kommunalen Verwaltungen im all
gemeinen nicht gestattet. Sofern die Feststellung des annehmbarsten 
Angebotes besondere Ermittlungen nicht erfordert und der die Ver
handlung leitende Beamte zur selbstandigen Entscheidung iiber den 
Zuschlag zustandig ist, kann die Erteilung des Zuschlages sogleich in 
der von dem gewahlten Unternehmer mit zu vollziehenden Verhandlungs
niederschrift erfolgen, anderenfalls erfolgt die Zuschlagserteilung inner
halb der festgesetzten Frist durch schriftliche Mitteilung. 

Sondervorschriften iiber die Zuschlagserteilung bestehen noch hin
sichtlich der einheimischen Gewerbetreibenden und der Handwerker. 
Bei der Vergebung von Bauarbeiten sollen namlich im Fall gleicher 
Preisstellung die am Ort der Ausfiihrung oder in dessen Nahe wohnenden 
Gewerbetreibenden vorzugsweise beriicksichtigt werden, wenn sie die 
Arbeiten im eigenen Betriebe ausfiihren, und wenn von mehreren Hand
werkern gleichwertige Angebote vorliegen, so sind bei der Zuschlags
erteilung diejenigen Handwerker vorzugsweise zu beriicksichtigen, die 
berechtigt sind, den Meistertitel zu fiihren gemaB § 133 der RGew.-O. 
vom 1. Juli 1883 und Art. 8 des Gesetzes betreffend die Abanderung 
der Gew.-O. vom 26. Juli 1897. 

Das offentliche Wettbewerbsverfahren im Baugewerbe krankt daran, 
daB das Bauunternehmertum kein in sich gleichartiger und stetiger 
Berufs- und Gewerbestand ist. Wahrend andere Industriegruppen an 
feste Betriebsstatten und Betriebseinrichtungen gebunden sind und der 
Mitgliederkreis eine gewisse Stetigkeit aufweist, ist beim Baugewerbe 
ein fortwahrender Wechsel sowohl der Mitglieder als der Betriebsstatte 
vorhanden und sind die Unterschiede in der technischen Vorbildung, in 
den Betriebseinrichtungen und Erfahrungen sowie in der moralischen 
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Qualifikation besonders groB, der spekulative Einschlag des Bau
gewerbes lockt vielfach auch berufsfremde Elemente an. Wenn daher 
eine BehOrde in einem offentlichen Ausschreiben ohne einschrankende 
oder erschwerende Bestimmungen sich an die Gesamtheit des so ver
schiedenartig zusammengesetzten Gewerbestandes wendet, so kann es 
auch nicht verwunderlich sein, daB die Ergebnisse so unterschiedlich aus
fallen, wie es die Erfahrung zeigt. Und die groBen Unterschiede in den 
Ausschreibungsergebnissen tragen wesentlich mit dazu bei, daB es den 
Behorden so schwer wird, den angemessenen, d. h. noch auskommlichen 
Preis, zu finden. Ein Ausweg wiirde also sein, wenn die unterschied
lichen Unternehmer sich nicht als gleichberechtigte und gleichartige 
Bieter betatigen konnten, mit anderen Worten, wenn das offentliche 
Wettbewerbsverfahren eingeschrankt wiirde. Auch beim beschrankten 
Wettbewerb kann durch Zahl und Art der aufzufordernden Bieter immer 
noch fiir geniigende Konkurrenz gesorgt werden. AuBerdem wiirden die 
beim offentlichen Wettbewerb ganz erheblichen unproduktiven Kosten 
eingeschrankt werden und dadurch eine allgemeine Preisverbilligung 
eintreten konnen. 

Aus diesen Erwagungen heraus hat daher auch der Reichsver
dingungsausschuB in seiner Reichsverdingungsordnung folgende Be
stimmung vorgesehen: "Im allgemeinen sollen Vergebungen von Bau
leistungen im Wege des gesunden Wettbewerbes geschehen mit dem 
Ziel, unter Berucksichtigung der Wohlfahrt der Gesamtwirtschaft die 
Leistungen zu angemessenen Preisen an leistungsfahige und· sachkundige 
Bewerber zu vergeben." Wird dieser Grundsatz durchgefiihrt, dann ist 
fiir den offentlichen, in keiner Weise beschrankten Wettbewerb nur noch 
sehr wenig Raum. 

3. Del' Bauvertrag. 
a) Formen der Vertrage. 

Die von dem Besteller und den die Ausfiihrung der Arbeiten und 
Lieferungen iibernehmenden physischen oder juristischen Personen 
gegenseitig iibernommenen Verpflichtungen pflegen beurkundet zu 
werden durch 

1. Verdingzettel, 
2. Bestellzettel, 
3. formliche schriftliche Vertriige. 

Unter Verdingzettel versteht man die beim Bau im Eigenbetrieb 
vorkommende Form des schriftlichen Vbereinkommens zwischen dem 
Bauherrn und den Akkordarbeitern1). Nach dem Grad der Ausfiihr
lichkeit, mit welchem die Arbeiten nach Lage, MaB und Masse be
zeichnet werden, und je nachdem es fiir erforderlich erachtet wird 
Angaben iiber die Art der Ausfiihrung, iiber Beschaffung und Unter
haltung von Geratschaften u. dgl. auBer dem Zahlungsmodus in den 
Verdingzettel aufzunehmen, bestimmen sich dessen Form und Inhalt. 

1) Vgl. Abschn. III 3b, S. 201. 
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Der Bestellzettel ersetzt rechtlich einen formlichen Vertrag und 
wird als vereinfachtes, aber rechtsgiiltiges Auftragsverfahren angewandt, 
wenn es sich um einfache VerhiUtnisse handelt, wenn der Wert der 
Leistung oder Lieferung nur gering ist, und wenn die Preise ortsiiblich 
oder durch Preisverzeichnisse bestimmt sind. Ein BestelIzettelbuch ist 
als Durchschreibbuch eingerichtet und enthalt ein Stamm- und ein 
abzutrennendes Blatt, auf welchem aIle wesentlichen Punkte der Ver
einbarung knapp und bestimmt niedergeschrieben werden, dann wird 
das perforierte Blatt abgetrennt und dem Auftragsempfanger iiber
geben, der durch Annahme des Bestellzettels zur Leistung verpflichtet 
ist. Das Bestellzettelverfahren ist auch dann zweckma13ig, wenn bei 
formlichen Vertragen au13ervertragliche Arbeiten vorkommen oder 
Arbeiten in Tagelohn ausgefiihrt werden miissen, um spatere Ausein
andersetzungen zu vermeiden. 

Unter den formlichen Vertragen sind die von beiden Beteiligten 
vollzogenen schriftlichen Urkunden zu verstehen, welche in erschopfen
der Weise die gegenseitig iibernommenen Verpflichtungen feststellen. 
Wird der Vertrag auf Grund eines Ausschreibungsverfahrens abge
schlossen, so wird das angenommene vollstandige Angebot mit den all
gemeinen und besonderen Bedingungen sowie erforderlichenfalls mit den 
Zeichnungen und Massenberechnungen der eigentlichen Vertragsurkunde 
als Bestandteile beigefiigt. Indem der Vertrag hierauf Bezug nimmt, 
braucht er selbst nur die Bezeichnung der Gegenstande, den Ver
tragspreis, die Stempelberechnung und die Sicherheitsleistung zu 
enthalten. 

Zur VolIziehung einer schriftlichen Urkunde iiber den durch Er
teilung des Zuschlages zustande gekommenen Vertrag ist der Bewerber 
auf Erfordern verpflichtet. Rechtlich abgeschlossen ist allerdings der 
Vertrag bereits durch die Erteilung des Zuschlages. Von einer schrift
lichen Beurkundung des Vertrages kann abgesehen werden, wenn die 
Rechtsgiiltigkeit des Abkommens dadurch nicht in Frage gestellt wird 
und ein schriftlicher Vertrag nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wie beim 
Kauf von Grundstiicken. In solchen Fallen ist aber immer durch einen 
aIle wesentlichen Abmachungen enthaltenen Schriftwechsel oder durch 
schriftliche, gegenseitig anerkannte Aufzeichnungen fiir die Sicherung 
der Beweisfiihrung iiber den wesentlichen Inhalt des "Obereinkommens 
Vorsorge zu treffen. 

b) Der Werkvertrag. 
Bauwerkvertrag ist ein Werkvertrag, der die Herstellung eines 

Bauwerks oder Bauwerkteils zum wesentlichen Vertragsinhalt hat. Unter 
Bauwerk ist dabei nach der in standiger Rechtsprechung des RG. 
festgehaltenen Auffassung eine unbewegliche, durch Verwendung 
von Arbeit und Material in Verbindung mit dem Erdboden her
gestellte Sache zu verstehen. Infolge dieser festen Verbindung gehort 
das Bauwerk zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstiickes, und 
daa Bauwerk kann im Verhaltnis zu dem bebauten Grundstiick nicht 
Gegenstand besonderer Rechte sein. Es ist demnach nicht angangig, daB 
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jemand das Eigentumsrecht an einem Bauwerk hat, ohne auch das 
Eigentum an dem Grund und Boden zu haben. 

Der Satz, daB das Bauwerk zu den wesentlichen Bestandteilen eines 
Grundstiickes gehort, erleidet indes zwei Ausnahmen. Einmal in dem 
Fall, wenn das Bauwerk nur zu einem voriibergehenden Zweck mit dem 
Grund und Boden verbunden ist, wie z. B. bei Bauschuppen oder Aus
stellungsgebauden, und sodann in dem Fall, wenn das Bauwerk in Aus
iibung eines Rechtes an einem fremden Grundstiick von dem Berech
tigten mit dem Grundstiick verbunden ist. Dieses Recht kann entweder 
ein gesetzliches oder ein vertragliches sein. Ein gesetzliches Recht liegt 
vor beim Erbbaurecht, wo ein anderer als der Eigentiimer des Grund
stiickes' das Recht hat, auf einem Grundstiick ein Bauwerk zu haben, 
und auf vertraglichen Rechten beruht die Anlage von StraBenbahn
gleisen, Gas- und Wasserleitungen usw. auf stadtischen oder privaten 
Grundstiicken. 

Wie das Bauwerk aber in der Regel wegen seiner festen Verbindung 
mit dem Grund und Boden ein Bestandteil des Grundstiickes ist, so sind 
auch Gegenstande, die mit dem Bauwerk derart verbunden sind, daB sie 
nicht voneinander getrennt werden konnen, ohne daB eins oder das 
andere zerstort bzw. in seinem Wesen verandert wird, wesentliche Be
standteile des Bauwerks. Ebenso sind solche Gegenstande, die ohne eine 
derartige innige Verbindung doch zur Herstellung des Bauwerks ein
gefiigt sind, wesentliche Bestandteile, wenn sie nicht nur zu einem vor
iibergehenden Zweck eingefiigt sind. Und weiter haben auch die Bau
stoffe ihre rechtliche Selbstandigkeit verloren, wenn sie sich auf dem 
Baugrundstiick befinden und dem wirtschaftlichen Zweck der Haupt
sache, d. i. dem Grundstiick, bei noch nicht vorhandenem oder noch 
unfertigem BaU zu dienen bestimmt sind, denn dann sind die Baustoffe 
ZubehOr des Grundstiickes, §§ 92-97 BGB. Es kann also ein Glaubiger 
die in ein Bauwerk dauernd eingefiigten Gegenstande, wie z. B. Eisen
bahnschienen oder'Dampfkessel u. dgl., von dem Augenblick an, wo sie 
ordnungsmitBig eingebaut sind, und ebenso die als Zubehor anzusehenden 
Baustoffe nicht mehr im Wege der Mobiliarpfandung in Beschlag 
nehmen, § 865 ZPO. 

Mit der tJbertragung einer Bauausfiihrung an einen anderen ent
stehen privatrechtliche Verhaltnisse, die ihre Regelung in dem seit dem 
1. Januar 1900 im ganzen Deutschen Reich in Kraft getretenen BGB. 
finden. Die tJbertragung des Baues an einen anderen kann in ver
schiedenem Umfange erfolgen. Sie kann sich erstrecken auf die vollige 
Herstellung des Baues oder sich beschranken auf einzelne Teile, sie 
kann in der Weise erfolgen, daB der Bauherr dem Ausfiihrenden 
die Baustoffe zur Verfiigung stellt, oder so, daB deren Beschaffung auch 
dem Ausfiihrenden obliegt. Ferner kann einer Person die Bauleitung, 
einer anderen die eigentliche Ausfiihrung iibertragen werden. Auch kann 
der Fall so liegen, daB der Bauherr die Herstellung des Baues einer Person 
iibertragt, z. B. einem Zivilingenieur, der aber die eigentliche Aus
fiihrung seinerseits an dritte Personen weiter iibertragt. In der Regel 
wird die tjbertragung unter Vereinbarung einer Vergiitung fiir den iiber-
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nehmenden Teil erfolgen. Auch wenn eine ausdriickliche Vereinbarung 
nicht stattgefunden hat, ist eine Vergiitung dann als ausgemacht an
zusehen, wenn die iibernommene Herstellung den Umstiinden nach nur 
gegeneine Vergiitung zu erwarten ist. 1st die Rohe der Vergiitung nicht 
bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmaBige Vergiitung, 
in Ermangelung einer Taxe die iibliche Vergiitung als vereinbart anzu
sehen (§ 632 BGB.). 

Der Vertrag, durch den jemand die Herstellung eines Werkes gegen 
eine Vergiitung iibernimmt, fiihrt im BGB. die Bezeichnung Werk
vertrag. Die Bestimmungen iiber den Werkvertrag sind enthalten in 
den §§ 631-651 BGB. Von den an einem Werkvertrag Beteiligten 
nennt das Gesetz denjenigen, der die Rerstellung des Werkes iibernimmt, 
den Unternehmer, den anderen Teil den Besteller. 

FUr den Bauwerkvertrag kommen aber auBer den besonderen Vor
schriften des Werkvertrages zunachst noch die allgemeinen Vorschriften 
des BGB. iiber Rechtsgeschiifte, Vertrage und Schuldverhiiltnisse in 
Betracht. Fiir das gesamte Recht der Schuldverhiiltnisse hat namlich 
das BGB. im § 242 eine grundlegende Norm, einen iiber dem Willen der 
Parteien stehenden Grundsatz aufgestellt, daB namlich der Schuldner 
verpflichtet ist, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit 
Riicksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Der § 242 stellt eine all
gemeine Regel fiir die Beantwortung der Frage auf, wie das Geschuldete 
zu leisten, wie zu erfiillen ist. Er will der starren Anwendung der Rechts
satze entgegentreten und den MiBbrauch des Rechtes verhiiten. Es solI 
nicht als Recht durchgesetzt werden, was nach Treu und Glauben im 
Verkehr nicht gutes Recht ist. "Ober den Inhalt der Leistung enthalten 
die §§ 133 und 157 fiir rechtsgeschaftliche Schuldverhiiltnisse die er
ganzenden Normen. Nach § 133 solI bei der Auslegung einer Willens
erklarung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buch
stablichen Sinne des Ausdruckes gehaftet werden, und nach § 157 sollen 
die Vertrage nicht nach dem Buchstaben, sondern nach Treu und 
Glauben mit Riicksicht auf die Verkehrssitte ausgelegt werden. 

Durch diese Bestimmungen sind die von Haus aus ethischen Begriffe, 
Treu und Glauben, zu Rechtsbegriffen erhoben worden. Es solI nunmehr 
jede Partei glauben, d. h. mit Zuversicht darauf vertrauen diirfen, daB 
die andere Partei in Ausiibung ihrer Rechte und Pflichten treu sein, d. h. 
den Anforderungen entsprechen wird, welche ein billig denkender Mensch 
in Wiirdigung aller Umstande des einzelnen Falles nach einem objektiven 
MaBstabe fiir gerecht halten wird. Der objektive MaBstab, welcher an
zulegen ist, ist die Verkehrssitte. Das will nicht nur sagen, daB, wenn 
eine Verkehrssitte sich gebildet hat, auf diese Riicksicht zu nehmen ist, 
sondern auch weiterhin, daB, wenn keine tatsachliche "Obung besteht,. 
dem Rechtsgeschaft, so weit es an besonderer Bestimmung durch die 
Parteien fehlt, derjenige Inhalt zu geben ist, welcher der Auffassung 
redlicher Verkehrsanschauung entspricht. 

Die Erhebung der Begriffe Treu und Glauben zu Rechtsbegriffen ist 
ein gewaltiger Fortschritt gegeniiber dem romischen Recht, nach 
welchem noch das Schuld- oder Obligationenrecht ein jus strictum war, 
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und nach welchem einmal geschlossene Vertrage nur nach dem Buch
staben des Vertrages ausgelegt werden durften. Nach dem BGB. sind 
dagegen nicht nur aUe Vertrage, sondern aIle Schuldverhaltnisse bonae 
fidtli, d. h. sie unterliegen einer individualisierenden Beurteilung nach 
Treu und Glauben. Und die §§ 133, 157 und 242 sind nicht dispositives 
Recht, sondern zwingendes Recht, d. h. sie konnen nicht durch Vertrag 
aufgehoben und miissen von den Gerichten bei allen Streitigkeiten iiber 
Vertragsauslegungen von Amts wegen beriicksichtigt werden. Hierin 
liegt ihre groBe Bedeutung fiir die Praxis, es solI verhiitet werden, daB 
der auBere Schein des Rechtes, der Buchstabe des Gesetzes oder des 
Vertrages zum Vorwand materiellen Unrechtes miBbraucht wird, daB 
das Recht im Widerspruch zur Moral stehe. 

Den Grundsatz von Treu und Glauben bringt das BGB. noch in zahl
reichen anderen Fallen zum Ausdruck, z. B. wenn es auf die "Umstande 
des Falles", auf die "verstandige Wiirdigung des Falles", auf "billiges 
Ermessen" usw. verweist, wenn es "wichtige Grlinde" als Grund des 
Riicktritts von einem Vertrag oder der Klindigung zulaBt. Diese grund
legende Rechtsordnung im Gegensatz zu dem romischen Recht kann 
man als das Ergebnis einer hoheren Kulturentwicklung ansehen, und die 
Sittenordnung, die Moral hat das BGB. auch noch im § 138 zur Rechts
ordnung erhoben, indem es ein Rechtsgeschaft, das gegen die guten 
Sitten verstoBt, als nichtig erklart. Ebenso weiter im § 826, indem es 
denjenigen, welcher einem anderen in einer gegen die guten Sitten ver
stoBenden Weise vorsatzlich Schaden zufiigt, zum Ersatz des Schadens 
verp£lichtet. Der Begri££ der guten Sitten ist nun allerdings ein sehr 
dehnbarer, und es ist dem entscheidenden Gericht hier iiberlassen, den 
inhaltlichen MaBstab fiir das, was die gute Sitte erfordert, aus dem herr
schenden VolksbewuBtsein, dem Anstandsgefiihl aller billig und gerecht 
denkenden Menschen zu entnehmen. Immerhin sind die Rechtssatze von 
Treu und Glauben sowie der guten Sitte von grundlegender Bedeutung 
fiir unser modernes Rechtsleben geworden, sie sind .gewissermaBen der 
Ton, auf dem das ganze Privatrecht im BGB. gestimmt ist. 

Weiter ist fiir den Bauvertrag von Bedeutung die Vorschrift, daB 
die an einem Schludverhaltnis Beteiligten bei Erfiillung ihrer Ver
p£lichtung Vorsatz und Fahrlassigkeit zu vertreten haben, soweit 
nicht bei einem einzelnen Schuldverhaltnis etwas andere!! bestimmt 
ist. Diese Vorschrift im § 276 BGB. ist also nur dispositives Recht und 
kann durch Vertrag ausgeschlossen werden, wahrend dies bei den grund
legenden Normen iiber Treu und Glauben sowie gute Sitte nicht der Fall 
ist. Nach § 276 ist derjenige, der bei Erfiillung der ihm nach Inhalt des 
Schuldverhaltnisses obliegenden Verp£lichtung die im Verkehr erforder
liche Sorgfalt auBer acht lii.Bt, verbunden, dem anderen Teil dafiir ein
zustehen. Hierbei ist wichtig, daB der Schuldner ein Verschulden der
jenigen Personen, der er sich zur Erfiillung seiner Verbindlichkeit be
dient, in gleichem Urofang mit zu vertreten hat, wie eigenes Ver
schulden (§ 278 BGB.). Und diese Vertretungspflicht besteht unbe
dingt, auch wenn der Schuldner bei der Auswahl der Person und bei der 
Leistung der zur Erfiillung der Verbindlichkeiten erforderlichen Hand-
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Iungen die im Verkehr erforderliche Sorgfait beobachtet hat. Es ist diese 
Vorschrift iiber Vorsatz und FahrHissigkeit bei Erfiillung des SchuId
verhaltnisses wohl zu beachten, denn hier haftet sowohl der bau
Ieitende Beamte wie der Unternehmer unbedingt auch fiir seine An
gestellten, wahrend dies z. B. bei Verletzung fremder Rechts
gii ter durch an sich widerrechtliche unerIaubte Handlungen gemaB 
§ 831 BGB. nicht der Fall ist, denn hier ist die Haftpflicht fiir Angestellte 
ausgeschiossen, wenn der Geschaftsherr nachweisen kann, daB er bei der 
Auswahl der bestellten Person und bei der Beschaffung der Vorrich
tungen und Geratschaften sowie bei der Leitung der Ausfiihrung die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat. Das Gesetz macht also 
einen grundsatzlichen Unterschied zwischen der Haftung gegeniiber dem 
Gegenkontrahenten, der Gegenpartei eines Schuldverhiiltnisses (hier ist 
die Haftung unbedingt) und zwischen der Haftung gegeniiber Dritten 
(hier ist die Haftung nur bedingt). Wenn also z. B. bei Ausfiihrung eines 
Bauvertrages ein Aufsichtsbeamter in fahrlassiger Weise eine Anordnung 
trifft, durch welche der Gegenkontrahent, der Unternehmer, geschadigt 
wird, so muB hierfiir der bauleitende Beamte unter allen Umstanden 
haften, wird aber ein Dritter dadurch geschiidigt, so haftet der bau
Ieitende Beamte nur, wenn er bei der Auswahl des Aufsichtsbeamten 
nicht die notige SorgfaIt bewiesen hat. 

FUr die Haftung hat das BGB. den etwas farblosen Ausdruck "ver
treten" iibernommen, der oft miBverstanden wird, indem man sagt: ver
treten kann man nur etwas, was man veranlaBt, verschuldet hat. Diese 
Bedeutung hat aber das Wort "vertreten" nicht, sondern es bedeutet 
nichts anderes, als fUr etwas haften oder aufkommen, das Interesse fiir 
etwas leisten. Das Vertreten hat also mit Verursachen oder Verschulden 
nichts zu tun. Z. B. wenn bei Herstellung eines Erdeinschnittes durch 
einen Unternehmer nach dem von der Bauverwaltung vorgeschriebenen 
Profil groBe Rutschungen iiber das vorgeschriebene Profil hinaus ent
stehen, ohne daB sie der Unternehmer etwa durch falsches Arbeiten ver
ursacht hat, so hat sie die Bauverwaltung grundsatzlich zu vertreten, 
d. h. sie muB die Mehrleistung zu einem angemessenen Preis bezahlen, 
obgleich sie die RutschuIigen nicht verursacht hat. 

In Betreff der Haftung oder des Vertretens besteht nur noch bei 
einem Schuldverhaltnis ein wesentlicher Unterschied zwischen Vorsatz 
und Fahriassigkeit, namlich die Haftung wegen Vorsatz kann dem 
Schuldner nach § 276 BGB. nicht im voraus erIassen werden, dagegen 
ist es zulassig, diese Haftung, soweit nur Fahrlassigkeit in Frage kommt, 
von vornherein durch Vertrag auszuschlieBen. Dieser Unterschied 
zwischen Vorsatz und Fahrlassigkeit ist bei der Aufstellung von Bau
vertragen wohl zu beachten. UnterIaBt es z. B. der Ausschreibende vor
satzlich, den Unternehmer auf irgendwelche ihm bekannte, wesentliche 
Einzelheiten des Vertragsgegenstandes, wie Bodenbeschaffenheit, Grund
wasserstand usw., hinzuweisen, und schreibt er in die Ausschreibungs
bedingungen hinein, daB der Unternehmer hierfiir die Haftung zu iiber
nehmen hat, 80 ist diese Abmachung nichtig. Denn die Haftung wegen 
Vorsatz kann dem Schuldner nicht im voraus erIassen werden, und der 
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Untemehmer kann in diesem Fall den seiner wirklichen Leistung ent
sprechenden Preis verlangen. UnterlaBt der Ausschreibende es aber nur 
aus Fahrlassigkeit, dem Untemehmer iiber alle ihn interessierenden 
Punkte AufschluB zu geben, so kann er die Haftung durch Vertrag aus
schlieBen, und dem Untemehmer bleibt dann nur der Anspruch auf Ver
giitung insoweit, als der Besteller durch die wirkliche Leistung des Unter
nehmers bereichert worden ist, § 812 BGB., wenn nicht besondere Be
stimmungen oder die Verkehrssitte anderes besagen. Auf die AufkHirungs
und Untersuchungspflicht als Nebenverpflichtungen zum Werkvertrag 
ist bereits in Kap. 1 f hingewiesen. 

Nach den Sonderbestimmungen iiber den Werkvertrag erwachst nun 
dem Untemehmer die Verpflichtung, das versprochene Werk, also 
auf unser Gebiet angewandt, das versprochene Bauwerk herzustellen. 
Ein anderes Werk als das versprochene braucht er nicht herzustellen. 
Deshalb ist es so wichtig, das Werk so genau wie moglich festzulegen, 
damit iiber das versprochene Werk kein Zweifel bestehen kann. Ergibt 
sich namlich, daB das tatsachlich ausgefiihrte Werk ein anderes ge
worden ist, wie das versprochene, so verlieren auch die Vertragspreise 
ihre Giiltigkeit, und es ist die geleistete Arbeit ihrem Werte nach zu ver
giiten. Die Verpflichtung, das versprochene Werk herzustellen, um
schlieBt gleichzeitig die Verpflichtung, das Werk so herzustellen, daB es 
die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit solchen Fehlem be
haftet ist, die gegen den Sinn des Vertrages verstoBen. Als solche Fehler 
sieht das BGB. diejenigen an, die den Wert oder die Tauglichkeit des 
Werkes zu dem gewohnlichen oder dem nach dem Vertrag besonders 
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindem. Wenn das her
gestellte Werk die zugesicherten Eigenschaften nicht hat, oder wenn es 
mit Fehlem der bezeichneten Art behaftet ist, so hat der Besteller 
folgende Rechtsbehelfe: In erster Linie hat der Besteller das Recht, die 
Beseitigung des Mangels zu verlangen, d. h. mit anderen Worten, 
der Untemehmer haftet bei fehlerhafter Arbeit fiir Beseitigung des 
Mangels, seine Erfiillungspflicht ist also eine ganz scharf bestimmte. 
Nur in einem Fall gestattet das BGB. aus Riicksichten der Billigkeit 
dem Untemehmer, die Beseitigung der Fehler zu verweigem, wenn 
namIich die Beseitigung einen unverhaltnismaBigen Aufwand erfordert. 
Der Untemehmer miiBte z. B. beim Bau einer Briicke mit eisemem 
"Oberbau die ganzen Pfeiler wieder abreiBen, wenn es sich herausstel1t, 
daB ihr Abstand nicht richtig ist, um den eisemen "Oberbau aufbringen 
zu konnen. Dies kann der Untemehmer verweigem. Zu der Beseitigung 
eines Mangels ist dem Untemehmer eine angemessene Frist zu setzen, 
bleibt er dann mit der Beseitigung im Verzug, d. h. verzogert er die 
Beseitigung trotz der Mahnung schuldhafterweise, so kann der Besteller 
den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 
verlangen. Voraussetzung fiir die Beseitigung eines Mangels auf Kosten 
des Untemehmers ist also die Fristsetzung. 

In zweiter Linie kommt in Betracht das Recht des Bestellers auf 
Wandelung oder auf Minderung. Das Recht auf Wandelung ist das 
Recht auf Riickgangigmachung des Vertrages. Das Recht auf Minderung 
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ist das Recht, verhii.ltnismaBige Herabsetzung der Vergiitung zu ver
langen. Das Recht auf Wandelung oder auf Minderung besteht aber 
nicht neben dem Recht auf Beseitigung des Mangels, sondern tritt ledig
lich unter bestimmter Voraussetzung an dessen Stelle. Bei Festsetzung 
der Frist fiir die Beseitigung des Mangels kann namlich der Besteller dem 
Unternehmer erklaren, daB er die Beseitigung des Mangels nach dem Ab
lauf der Frist ablehne. Der erfolgte Ablauf der Frist hat dann zur Folge, 
daB der Besteller Wandelung oder Minderung verlangen kann. Es ist 
also, um von diesem Recht Gebrauch mach en zu konnen, der Frist
setzung zur Beseitigung des Mangels die Erklarung beizufiigen, daB die 
Beseitigung des Mangels nach Ablauf der Frist abgelehnt wird, anderen
falls hat der Besteller nur das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und 
Ersatz der Aufwendungen zu verlangen. 

Fiir den Unternehmer hat von den Rechtsbehelfen der Wandelung 
oder Minderung bei Bauwerken naturgemaB die Minderung die mildere 
Wirkung. Denn sie hat nur zur Folge, daB die Vergiitung in dem Ver
haltnis herabzusetzen ist, in welchem der Wert des Bauwerks in 
mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert, d. h. ZUlli Wert des 
mangelhaften Bauwerks zur Zeit der Herstellung,gestandenhaben wiirde. 
Also angenommen, es ware dem Unternehmer unter Vereinbarung einer 
Vergiitung von 100000 M. die Ausfiihrung eines Bauwerks iibertragen 
worden, dessen Wert in mangelfreiem Zustand 80000 M. betragen 
wiirde. Der Wert braucht nicht identisch zu sein mit den Herstellungs
kosten. Das hergestellte Werk ist mangelhaft, und der Wert des Bau
werks im wirklichen, d. h. mangelhaften Zustand sei 60000 M., so wiirde 
bei der Minderung die Herabsetzung des Herstellungspreises auf 

:~ .100000 = 75000 M. zu erfolgen haben und nicht auf 60000 M. 

Herstellungskosten und Wert sind bei der Minderung zwei verschiedene 
Begriffe. 

Weit einschneidender ist die Wirkung, welche fiir den Unternehmer 
mit der Wandelung verkniipft ist. Die Wandelung hat, wie gesagt, die 
Wirkung des Riicktritts vom Vertrag. Und diese besteht darin, daB 
jeder der beiden vertragschlieBenden Parteien tunlichst in die gleiche Lage 
versetzt wird, wie wenn der Vertrag nicht abgeschlossen ware. Der 
Besteller ist der Riicktrittsberechtigte und hat also in erster Linie zu 
beanspruchen, daB fiir ihn der status quo ante wiederhergestellt wird. 
Das wird unter Umstanden sich nur erreichen lassen, wenn der Bau weg
gerissen und der Bauplatz wieder in den Zustand gebracht wird, in dem 
er sich vor Baubeginn befand. Welche Auseinandersetzung auBerdem 
noch einzutreten hat, ob Anspruch auf Schadenersatz vorliegt u. dgl., 
wird von dem einzelnen Fall abhangen. Jedenfalls ist es einleuchtend, 
daB die Wandelung, und zwar gerade bei einem Bauwerk, mit schwer
wiegenden Folgen verkniipft ist. Es entspricht deshalb der Billigkeit, 
wenn das BGB. dieser Folgenschwere Rechnung tragt und bestimmt, 
daB die Wandelung ausgeschlossen ist, wenn der Mangel den Wert oder 
die Tauglichkeit des Werkes nur unerheblich mindert. Zur Geltend
machung des Rechts auf Beseitigung des Mangels bzw. an dessen Stelle 
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des Rechts auf Minderung oder auf Wandelung geniigt die bloBe Tat
sache, daB der Mangel vorhanden ist, ohne Riicksicht darauf, ob der 
Unternehmer den Mangel verschuldet hat oder nicht. Nur darf der 
Mangel nicht zuriickzufiihren sein auf einen Mangel der vom Besteller 
gelieferten Materialien oder auf eine vom Besteller erteilte Anweisung. 
Kommt aber zu der Tatsache des Vorhandenseins des Mangels noch ein 
Verschulden des Unternehmers hinzu, durch welches der Mangel herbei
gefUhrt worden ist, so steht dem Besteller das Recht zu, statt der Wande
lung oder der Minderung Schadenersatz wegen Nichterfiillung 
zu verlangen. Das gleiche wird auch ffir den Fall gelten, daB der Unter
nehmer ein Garantieversprechen gegeben hat, wenn er also einen be
stimmten Zustand des Bauwerks garantiert hat; in diesem Fall wird 
auch ein Verschulden des Unternehmers und eine Schadenersatzpflicht 
angenommen. 

Also, um es zu wiederholen, die Rechtsbehelfe, welche dem Besteller 
wegen Mangel des Bauwerks zustehen, sind: 

1. Recht auf Beseitigung der Mangel, 
2. an dessen Stelle eventuell Recht auf Wandelung oder auf Minde

rung, und 
3. an dessen Stelle schlieBlich eventuell noch Recht auf Schaden

ersatz, aber letzteres nur, wenn ein Verschulden des Unternehmers vorliegt. 
Diese Rechtsbehelfe sind aber in einigen Fallen ausgeschlossen. Denn 

einmal sind diese Rechtsnormen dispositiver Natur, die Vertretungs- oder 
Haftpflicht des Unternehmers kann durch Vereinbarung erlassen oder 
beschrankt werden. Hierbei ist aber zu bemerken, daB jede solche Ver
einbarung iiber ErlaB oder Beschrankung der Vertretungspflicht nichtig 
ist, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig verschweigt. Sodann 
sind die Rechtsbehelfe ausgeschlossen, wenn der Besteller das mangel
hafte Bauwerk, obschon er den Mangel kennt, vorbehaltlos abnimmt. 
Hierdurch verliert der Besteller das Recht auf Beseitigung des Mangels 
bzw. auf Wandelung oder Minderung, dagegen geht er seines Rechtes 
auf Schadenersatz nicht verlustig, dieser Anspruch bleibt bestehen, 
auch wenn der Besteller das Werk ohne Vorbehalt abnimmt. 

Endlich werden die Rechtsbehelfe ausgeschlossen durch Verjahrung. 
Das BGB. setzt ffir die Verjahrung bei Bauwerken eine Frist von 
5 Jahren fest, innerhalb deren erfahrungsgemaB Mangel des Materials 
oder der Ausfiihrung zutage zu treten pflegen. Bei Arbeiten an einem 
Grundstiick ist die Verjahrungsfrist auf ein Jahr bemessen, diese kurze 
Verjahrungsfrist trifft also ffir Erdarbeiten, Meliorationsarbeiten, Dra
nagen usw. zu, aber nicht fUr Griindungen von Bauwerken, die Griin
dungen sind vielmehr wesentliche Bestandteile des Bauwerks und unter
liegen der langeren Verjahrungsfrist. Nur dann, wenn der Unternehmer 
den Mangel arglistig verschwiegen hat, gilt die allgemeine Verjahrungs
frist von 30 Jahren. Die 5jahrige Verjahrungsfrist kann durch Vertrag 
verlangert werden, und dies ist eine Besonderheit des Werkvertrages 
gegeniiber der Verjahrungsfrist anderer Anspriiche, welche nach aus
driicklicher Gesetzesvorschrift wohl erleichtert, nicht aber erschwert 
werden kann. 
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Aus der Verpflichtung des Unternehmers, das versprochene Werk 
herzustellen, folgt weiter seine Verpflichtung, das Werk rechtzeitig 
herzustellen. Was rechtzeitig heiBt, wird sich, sofern nicht eine be
stimmte Frist vereinbart ist, lediglich unter Beriicksichtigung aller in 
Betracht kommenden Umstande des Einzelfalles beurteilen lassen. Fiir 
die Frage, welche Folgen es hat, wenn die Herstellung nicht rechtzeitig 
erfolgt, kommen zunachst in Betracht die Vorschriften in §§ 284-286 
BGB., welche im allgemeinen fiir den Fall gelten, daB der Schuldner mit 
seiner Leistung in Verzug kommt. Der Glaubiger kann nach diesen Be
stimmungen Ersatz des ihm durch den Verzug entstehenden Schadens 
verlangen, und wenn die Leistung infolge des Verzuges fiir ihn kein 
Interesse mehr hat, sogar unter Ablehnung der Leistung Schadenersatz 
beanspruchen. Hierbei ist aber zu beachten, daB Voraussetzung des Ver
zuges ist, daB die Verzogerung auf einem Umstand beruht, den der 
Unternehmer zu vertreten hat, also zum mindesten auf Fahrlassigkeit, 
wenn nicht auf Vorsatz beruhen muB. 1st diese Voraussetzung nicht ge
geben, was iibrigens yom Unternehmer zu beweisen ist, ist z. B. die Ver
ztigerung auf einen Ausstand der Bauarbeiter oder auf hohere Gewalt 
zuriickzufiihren, so konnen jene Schadenersatzanspriiche nicht geltend 
gemacht werden. Fiir diesen Fall unverschuldeter Verzogerung nutzt 
auch die Vereinbarung einer Vertragsstrafe dem Besteller nichts, urn 
seinen Schaden ersetzt zu erhalten. Denn Voraussetzung des Verfalls 
der Vertragsstrafe ist nach ausdriicklicher Gesetzesvorschrift in § 339 
BGB. gleichfalls Verzug, und Verzug ist verschuldete Verztige
rung. Ohne Unterschied aber, ob Verzug vorliegt oder nicht, gewahrt 
das BGB. im Fall nicht rechtzeitiger Herstellung dem Besteller das 
Recht, dem Unternehmer eine angemessene Nachfrist mit der Erklarung 
zu bestiI.nmen, daB er die Herstellung nach dem Ablauf der Frist ab
lehne. 1st dann die Frist abgelaufen, ohne daB die Herstellung des 
Werkes erfolgt ist, so kann der Besteller yom Vertrag zuriicktreten. 
Um von diesem Recht Gebrauch machen zu konnen, muB also nach der 
Falligkeit eine Mahn ung eintreten, erst durch diese Mahnung kommt 
der Schuldner in Verzug. Der Bestimmung einer Nachfrist bedarf es 
indes dann nicht, wenn der Werkvertrag als Fixgeschaft abgeschlossen 
worden ist, d. h. wenn vereinbart ist, daB die Herstellung des Werkes 
unbedingt genau bis zu einer fest bestimmten Zeit erfolgt sein muB. In 
diesem Fall ist der Riicktritt ohne weiteres zulassig (§ 361 BGB.). 

In Riicksicht auf die schwerwiegenden Folgen des Riicktritts yom 
Vertrag, die vorhin bei der Wandelung besprochen sind, sowie mit 
Riicksicht darauf, daB der Riicktritt im Gegensatz zu der Vertragsstrafe 
nicht davon abhangig ist, daB dem Unternehmer ein Verschulden zur 
Last fallt, sollte man bei Fristbestimmungen immer recht vorsichtig vor
gehen, da diese fiir den Unternehmer unter Umstanden recht verhangnis
voll werden konnen. Allerdings hat das BGB. der Willkiir des Bestellers 
hier auch wieder einen Riegel vorgeschoben. Denn die Geltendmachung 
des aus dem Riicktritt fiir den Besteller erwachsenen Rechtes auf 
Wiederherstellung des anfanglichen Zustandes wird immer nur so weit 
erfolgen konnen, als der Besteller daran ein Interesse hat und dieses 
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nachweisen kann. Wiirde der Besteller ohne ein derartiges nachweis
bares Interesse z. B. die Beseitigung des Bauwerks, soweit es ordnungs
gemaB hergestellt ist, fordern, so wiirde sich der Unternehmer wohl da
gegen wehren konnen, indem er sich auf den sog. Schikaneparagraphen 
226 BGB. beruft, der ausdriicklich bestimmt, daB die Ausiibung eines 
formellen Rechtes unzulassig ist, wenn sie nur den Zweck haben kann, 
einem anderen Schaden zuzufiigen. 1m iibrigen gelten iiber Fristen und 
Termine die Vorschriften der §§ 186-193 BGB. 

Dies sind die Hauptverpflichtungen des Unternehmers aus dem 
Werkvertrag, welchen gegeniiberstehen die Verpflichtungen des Be
stellers. Der Besteller hat das vertragsmaBig hergestellte Werk abzu
nehmen und bei der A bnahme die vereinbarte Vergiitung zu entrichten. 
1st das Bauwerk in Teilen abzunehmen und die Vergiitung fiir die 
einzelnen Teile bestimmt, so ist die Vergiitung fiir jeden Teil bei dessen 
Abnahme zu entrichten. Wird die Vergiitung nicht rechtzeitig ent
richtet, so hat sie der BestelIer, vorausgesetzt, daB sie in Geld festgesetzt 
ist, von der Abnahme an zu verzinsen, und zwar gemaB § 288 BGB. 
mit 4 vH bzw. wenn beide Parteien Kaufleute sind, nach § 352 HGB. 
mit 5 vH. Die Verzinsungspflicht besteht dann natiirlich nicht, wenn 
die Vergiitung gestundet oder eine spatere Zahlung vereinbart ist. Unter 
Abnahme des Werkes ist nach jet~iger allgemeiner Rechtsanschauung 
nur die Annahme des Werkes als Erfiillung anzusehen, nicht aber eine 
Billigung. Darum enthebt die Abnahme als solche den Besteller nicht 
seiner Gerechtsame wegen etwaiger Mangel, nur der Beweis der Mangel 
geM nach der Abnahme gemaB § 363 BGB. auf den Besteller iiber. Er
folgt aber die Abnahme in Kenntnis des Mangels, so bewirkt sie den 
Untergang aller Anspriiche, soweit sie nicht besonders vorbehalten 
werden. AuBerdem geht mit der Abnahme die Gefahr des W!'lrkes auf 
den Besteller iiber, § 644 BGB. Verzogert der Besteller die Abnahme in 
ungebiihrlicher Weise, so kann der Unternehmer auf Abnahme klagen. 
Mit der Abnahme beginnt auch die Verjahrungsfrist zu laufen, die Ab
nahme ist also ein sehr wichtiger rechtlicher Akt und soUte daher stets 
zweifelsfrei beurkundet werden. Ersetzt wird die Abnahme durch eine 
vorzeitige Ingebrauchnahme der Bauanlage, die Ingebrauchnahme er" 
setzt stillschweigend das Erfordernis der Abnahme1). 

In einer RG.-Entsch. yom 24. April 19252) wird der Begriff der 
Abnahme eines Bauwerkes dahin festgestellt, daB, wenn eine korper
liche Hinnahme durch den BesteUer nicht moglich ist, z. B. weil er 
bereits im Besitz des Werkes ist, die Abnahme in einer ausdriick
lichen oder stillschweigenden Erklarung des Auftraggebers gefunden 
werden muG, daB er das Werk der Hauptsache nach als Erfiillung 
annehme. Die Abnahme ist daher auch in dem Fall moglich, wenn 
ein Unternehmer mit einem iibertragenen Bau vor der Vollendung 
aufhort, und es kommt dann auf die Frage an, ob der Auf trag
geber Arbeiten des Unternehmers bei der Weiterfiihrung des Baues 

1) Urteil des Preul3ischen Kammergerichtes yom 7. April 1915. 
2) Jur. Wochenbl. 1925, S. 1993. 



Der Bauvertrag. 321 

verwendet bzw. sie mit kleinen Anderungen und Nachbesserungen 
schlieBlich doch benutzt und damit der Hauptsache nach als Erfiillung 
angenommen hat, oder ob er sie von Grund aus umgestellt und gewisser
maBen ein neues Werk an ihre Stelle gesetzt hat. Da aber fiir die tat
sachliche Feststellung einer stillschweigenden Erklarung die Schwierig
keiten groB sind, weil eine Deutung der Handlung des Auftraggebers in 
Frage kommt und diese Handlung unter Umstanden eine verschiedene 
Deutung zulassen kann, so empfiehlt es sich im Interesse beider Parteien, 
daB der Auftraggeber gegebenenfalls durch Aufforderung des Untel'
nehmel's zu einer ausdriicklichen Abnahmeerklarung veranlaBt wil'd. 
Und gerade bei Einstellung von Bauten wird die Abnahme durch still
schweigende Willenserklarung des Auftraggebers haufig schwer nach
zuweisen sein. 

Sodann hat der Besteller die Verpflichtung, diejenigen Handlungen 
vorzunehmen, die zur Herstellung des Werkes seinerseits erforderlich 
sind, also z. B. die Zeichnungen zu liefern, die Baustelle zu iiberweisen 
und, sofern er dies iibernommen hat, die Baustoffe rechtzeitig zu be
schaffen; er muB die sog. Vorleistungen rechtzeitig bewirken. Ge
schieht dies nicht, trotzdem sich der Unternehmer zur Herstellung des 
Werkes bereit erklart hat, so kann der Unternehmer eine angemessene 
Entschadigung verlangen. Die Hohe der Entschadigung bestimmt sich 
einerseits nach der Dauer der Verzogerung und der Hohe der vereinbarten 
Vergiitung, andererseits nach dem, was der Unternehmerinfolge der Ver
zogerung an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung 
seiner Arbeitskraft erwerben kann. Der Unternehmer ist auch berechtigt, 
dem Besteller zur Nachholung der Vorleistungen eine angemessene Frist 
mit der Erklarung zu bestimmen, daB er den Vertrag kiindige, wenn die 
Vorleistung nicht bis zum Ablauf der Frist vorgenommen werde. Wenn 
dann die Nachholung nicht bis zum Ablauf der Frist erfolgt, gilt der Ver
trag als aufgehoben. In diesem Fall kann der Unternehmer einen der 
bisher geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergiitung und Ersatz 
der in der Vergiitung nicht inbegriffenen Ausgaben verlangen. 

Um die Pflichten des Bestellers, insbesondere zur Entlohnung, tun
lichst sicherzustellen, gewahrt das Gesetz dem Unternehmer einen be
sonderen Schutz. Besteht das Werk in einer beweglichen Sache, so hat 
der Unternehmer daran ein gesetzliches Pfandrecht. An Grundstiicken 
ist ein entsprechendes Schutzmittel nur unvollkommen ausgebildet, der 
Unternehmer hat aber auch hier Anspruch auf Einraumung einer 
Sicherungshypothek am Baugrundstiick mit dem Rang yom Tage 
ihrer erlangten Eintragung an (§ 648 BGB.). Ein weiterer Ausbau dieser 
SicherungsmaBregeln fiir Unternehmer und Handwerker ist enthalten 
in dem Gesetz iiber die Sicherung der Bauforderungen yom 1. Juni 1909, 
das abel' fiir Ingenieurbauten kaum in Betracht kommt und nur zur Be
kampfung des Bauschwindels im Hochbau dient. 

Eine wichtige Frage beim Werkvertrag ist noch die, wer die Gefahr 
fiir das Werk tragt. Unter Gefahr ist zu verstehen der rein zufallige Ein
tritt eines Ereignisses, welches den Untergang odeI' die Verschlechterung 
des Werkes zur Folge hat, Z. B. wenn eine Uberschwemmung wahrend 
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der Bauzeit das Bauwerk ganz oder teilweise zerstort. Das BGB. be
antwortet die Frage dahin, daB der Unternehmer die Gefahr tragt bis zur 
Abnahme, sofern aber eine Abnahme durch die Beschaffenheit des 
Werkes ausgeschlossen ist, wie bei immateriellen Werken, bis zur Voll
endung. Die Tragung der Gefahr wird fUr den Unternehmer die Folge 
haben, daB er beim Untergang des Werkes des Anspruches auf die 
Gegenleistung verlustig geht. In dieser Gesetzesbestimmung liegt 
zweifellos eine groBe Harte fUr den Unternehmer, nach dem Wortlaut 
der §§ 644, 645 ist aber eine andere Auslegung nicht moglich. Eine 
Teilung der dem Werke drohenden Gefahren in der Weise, daB alle Ge
fahren, die im Betriebskreise des Unternehmers ibren Grund haben, die 
also Gefahren der Unternehmung selbst sind, der Unternehmer zu tragen 
hatte, wahrend die dem Werk durch Ereignisse in der Person oder in dem 
Wirkungskreise des Bestellers liegenden Gefahren diesem selbst zur 
Last fielen, wiirde dem sonst im BGB. vorherrschenden Grundsatz des 
billigen Rechtes wohl mehr entsprechen. Nach der jetzigen Gesetzes
vorschrift trifft aber den Unternehmer grundsatzlich die ganze Gefahr 
des Werkes, ohne daB nach dem Urgrund des eingetretenen Unfalles 
gesondert wiirde. Nur fUr den zufalligen Untergang oder eine zufallige 
Verschlechterung der yom Besteller gelieferten Baustoffe ist der Unter
nehmer nicht verantwortlich. Diese Gesetzesvorschrift iiber die Tragung 
der Gefahr muB also der Unternehmer bei Bemessung seines Risikos 
wohl beachten. 

Die Regel, daB die Gefahr erst mit der Abnahme auf den Besteller 
iibergeht, erleidet jedoch eine Ausnahme, namlich wenn der Besteller 
das vertragsmaBig hergestellte Werk trotz tatsachlichen Angebotes nicht 
abnimmt, oder wenn er trotz Leistungsbereitschaft des Unternehmers 
die Handlungen nicht vornimmt, die seinerseits zur HersteIlung· des 
Werkes erforderlich sind. In diesem FaIle geht die Gefahr mit dem Zeit
punkt der Saumnis des Bestellers, des sog. Annahmeverzuges auf den 
Besteller iiber. 

Es kann der Fall vorkommen, daB das Bauwerk vor der Abnahme 
infolge eines Mangels des yom Besteller gelieferten Stoffes verschlechtert 
oder unausfiihrbar geworden ist. Es hat z. B. der Besteller so schlechten 
Baugrund dem Unternehmer iiberwiesen.oder so schlechte Baustoffe ge
liefert, daB diese den Einsturz des Bauwerkes zur Folge haben. In 
diesem FaIle kann der Unternehmer einen der geleisteten Arbeit ent
sprechenden Teil der Vergiitung und Ersatz der in der Vergiitung nicht 
inbegriffenen Auslagen verlangen. Voraussetzung dieses Anspruches ist 
aber immer, daB kein Umstand mitgewirkt hat, den der Unternehmer 
zu vertreten hat. Hatte also im Falle des schlechten Baugrundes oder 
der schlechten Baustoffe der Unternehmer bei Anwendung de.r im Ver
kehr erforderlichen Sorgfalt die Untauglichkeit des Baugrundes oder der 
Baustoffe erkennen miissen, so kann er den Anspruch auf verhaltnis
maBige Vergiitung nicht geltend machen. Die gleichen Grundsatze 
gelten iibrigens auch fUr den Fall, daB der Untergang, die Verschlech
terung oder die Unausfiihrbarkeit des Bauwerkes zuriickzufiihren ist auf 
eine vomBesteller fUr die Ausfiihrung erteilte Anweisung. Der Unter-
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nehmer darf also niemals versaumenauf derartige Mangel der ihm ge
lieferten Stoffe oder der ihm gegebenen Anweisungen schriftlich auf
merksam zu machen und die Verantwortung abzulehnen. 

SchlieBlich ist noch eine Besonderheit des Werkvertrages zu er
wahnen. Es hat namlich der Besteller das Recht, bis zur Vollendung des 
Werkes jederzeit ohne irgendwelche Begriindung den Vertrag zu 
kundigen (§ 649 BGB.). Diese Vorschrift, mit welcher den Interessen 
des Bestellers, insbesondere den Veranderungen in seinen personlichen 
Verhaltnissen Rechnung getragen wird, scheint auf den ersten Blick 
eine groBe Harte fUr den Unternehmer in sich zu schlieBen. Dies ist aber 
nicht der Fall, denn der Unternehmer wird insofern schadlos gehalten, 
als ihm das Gesetz im FaIle der Kiindigung das Recht gibt, die verein
barte volle Vergutung zu verlangen, nur muB er sich dasjenige an
rechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Auf
wendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeits
kraft erwirbt. Was er zu erwerben bOswiIlig unterlaBt, steht hierbei dem 
tatsachlich Erworbenen gleich. 

Ein Sonderfall dieses allgemeinen Kiindigungsrechtes des Bestellers 
ist der, wenn dem Vertrage ein vom Untepwhmer aufgestellter Kosten
anschlag zugrunde gelegt iet, und der Besteller kiindigt, weilsich ergibt, 
daB das Werk nicht ohne wesentliche "Oberschreitung des Anschlages aus
fiihrbar ist (§ 650 BGB.). In diesem FaIle ist das Recht des Unternehmers 
ein eingeschrankteres, es steht ihm namlich dann nur der Anspruch auf 
einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergutung und 
Ersatz der in der Vergutung nicht einbegriffenen Auslagen zu. Und 
auch dieser Anspruch entfaIlt, wenn der Unternehmer die Gewahr fUr die 
Richtigkeit des Anschlages oder das Werk zu einem festen Preise uber
nommen hat. Denn in diesem FaIle fallt ja die tJberschreitung dem Be
steller nicht zur Last. 

SchlieBlich tut der Besteller gut, sich von dem Unternehmer eine 
Sic her he it fUr die Erfullung der von ihm ubernommenen Verpflich
tungen geben zu lassen und diese im Vertrage festzusetzen. Bei Be
messung der Hohe einer solchen Sicherheit und der Bestimmung dar
uber, ob sie auch wahrend der Gewahrleistungszeit ganz oder teilweise 
einbehalten wird, sollte uber dasjenige MaB nicht hinausgegangen 
werden, welches geboten ist, um den Besteller vor Schadim zu bewahren. 
In der Regel wird die Sicherheit nicht hOher als auf 5 vH der Vertrags
summe zu bemessen sein. FUr die Sicherheitsleistung gelten die Be
stimmungen in den §§ 232-240 BGB. Die Sicherheit kann geleistet 
werden in bar, durch Hinterlegung von miindelf!icheren Wertpapieren 
oder durch Burgen. Am geeignetsten sind Sparkassenbucher oder Wert
papiere, die auf den Inhaber lauten und einen Kurswert haben, da durch 
deren Hinterlegung kein Zinsverlust entsteht wie bei Barkautionen, 
welche in der Regel nicht verzinst werden. Mit der Hinterlegung erwirbt 
der Berechtigte ein Pfandrecht an dem hinterlegten Gelde oder den 
hinterlegten Wertpapieren, und das Pfand haftet dem Pfandglaubiger 
fUr die Erfilliung des Vertrages seitens des Unternehmers. Der Pfand
glaubiger, in unserem FaIle der BesteIler, kann sich also aus dem Pfand 
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befriedigen, wenn der Unternehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen 
llicht nachkommt. Fiir das Pfandrecht gelten die Bestimmungen in den 
§§ 1204-1296 BGB. 

In vielen Fallen liefert der Unternehmer bei der Herstellung eines 
Werkes nicht nur die Arbeit, sondern auch die notigen Stoffe. Das BGB. 
unterscheidet hier nun im § 651, ob die vom Unternehmer herzustellende 
Sache eine vertret bare ist, d. h. ob sie in ihrer wirtschaftlichen Be
deutung durch ein anderes Stiick derselben Art ersetzt werden kann, 
oder ob es sich um eine Sache von besonderer Eigenart handelt. Bei
spiele fiir vertretbare Sachen sind Gleise, Kippwagen usw., also Sachen, 
die in einer Fabrik partieweise hergestellt werden. Beispiele fiir eigen
artige unvertretbare Sachen sind eiserne Briickentrager, Dachbinder usw. 
In den Fallen der vertretbaren Sachen handeIt es sich um Massenartikel, 
bei welchen die Bedeutung der Arbeit weniger hervortritt als bei den 
besonders herzustellenden unvertretbaren Sachen. Darum erklart das 
Gesetz bei Herstellung vertretbarer Sachen einfach die Bestimmungen 
iiber den Kauf fiir anwendbar. Allerdings hat der Vertrag iiber solche 
herzustellenden vertretbaren Sachen immerhin gegeniiber dem ge
wohnlichen Kauf das Besolldere, daB die Sache nicht nur dem 
Kaufer iibergeben, sondern zunachst hergestellt werden muB. Man 
bezeichnet daher einen Vertrag iiber herzustellende vertretbare Sachen 
mit Lieferungsvertrag zum Unterschied von dem gewohnlichen 
Kaufvertrag. 

Bei Herstellung unvertretbarer Sachen wiirdigt dagegen das Gesetz 
die ausschlaggebende Bedeutung der Arbeit, der Vertrag bemiBt sich nur 
teilweise nach den Regein des Kaufes, zum groBeren Teil nach den 
RegeIn des Werkvertrages. Insbesondere sollen der Gefahriibergang und 
die Mangelhaftung nicht nach Kauf-, sondern nach Werkvertragsrecht 
beurteilt werden. Fiir ein Pfandrecht ist dagegen bei Herstellung un
vertretbarer Sachen im Gegensatz zum reinen Werkvertrag kein Raum, 
auch kein Bediirfnis, da ja der Unternehmer zunachst Eigentiimer der 
gefertigten, aber noch nicht iibergebenen Sache bleibt. Man hat einen 
Vertrag iiber Herstellung unvertretbarer Sachen seiner eigenartigen 
Regelung entsprechend mit dem besonderen Namen Werklieferungs
vertrag belegt. 

Bei den Bauvertragen sind also zu unterscheiden: 
1. Die reinen Kaufvertrage bei Erwerbung von Grundstiicken und 

bei der Beschaffung von Baustoffen. Baustoffe werden in der Regel ge
kauft, der Ankauf ist ein Handelsgeschaft, und es kommen in erster 
Linie die Vorschriften des HGB. und erst in zweiter Linie die Vor
schriften des BGB. (§§433£f.) zur Anwendung (s. Abschn. III, 3a). 

2. Die Lieferungsvertrage iiber Sachen, die zwar erst hergestellt 
werden miissen, aber in gieichartigen Mengen hergestellt werden und 
daher vertretbar sind. Fiir diese Lieferungsvertrage gelten die Vor
schriften des BGB. iiber den Kauf. 

3. Die Werkvertrage fiir Bauarbeiten aller Art. Hierfiir geIten die 
besonderen Bestimmungen des BGB. iiber den Werkvertrag. 
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4. Die Werklieferungsvertrage fiir herzustellende unvertretbare 
Sachen, wie Eisenkonstruktionen. Hierfiir kommen ebenfalls die Vor
schriften iiber den Werkvertrag in Anwendung und nur zum Teil die 
Kaufregeln. 

c) Die Vertragsbedingungen. 
Die fiir die Bauvertrage maBgebenden Bestimmungen sind, soweit 

sie allgemeiner Natur sind, in die allgemeinen Vertragsbedingungen und, 
soweit sie nur fiir den betreffenden Bau gelten, in die besonderen 
Vertragsbedingungen aufzunehmen. Die Fassung der Bauvertrage und 
Vertragsbedingungen muB knapp, aber bestimmt und deutlich sein, ihr 
Inhalt muB die Pflichten und Rechte beider vertragschlieBenden Par
teien genau regeln. Diese beiden Grundsatze miissen die Richtschnur 
fiir aIle Bauvertrage bilden. Die gesetzlichen Bestimmungen in den 
Bauvertrag aufzunehmen eriibrigt sich, denn sie gelten auch ohne 
der Parteien ausdriickliches Anfiihren, und den Worten des Gesetzes 
wird immer der Vorzug einzuraumen sein. Die Aufnahme in den Bau
vertrag kann auch immer nur liickenhaft sein, weil sie nie erschopfend 
aufgefiihrt werden konnen, und ist daher gefahrlich. Denn der Richter 
konnte bei der Beurteilung streitiger FaIle leicht in die Lage kommen, 
der Parteien Willen falsch zu deuten und anzunehmen, daB die einschla
gigen, aber im Vertrage gerade nicht aufgefiihrten gesetzlichen Bestim
mungen nach dem Willen der Kontrahenten in ihrer Anwendbarkeit 
ausgeschlossen sein sollten. Es ist vielmehr ratsam, Vorschriften hin
sichtlich der Rechtsphare der Parteien nur in solchen Fallen zum Aus
druck zu bringen, wo die Parteien die allgemeingiiltigen Regeln auf sich 
entweder gar nicht oder verandert angewandt wissen wollen. Die meisten 
Vertragsbedingungen, insbesondere vieler Gemeinden, kranken an der 
"Oberfiille juristischer Bestimmungen, die aIle erdenklichen rechtlichen 
Vorfalle treffen sollen, so daB schlieBlich keiner der Vertragsteile mehr 
weill oder wissen kann, was er unterschreibt, und deren Giiltigkeit 
schlieBlich bei strenger juristischer Priifung doch recht zweifelhaft ist. 
GewiB gibt es eine Anzahl allgemeingiiltiger Momente, die aus rein 
praktischen Erwagungen erwachsen einer gedeihlichen Fortentwicklung 
des Baues bis zu seiner Vollendung zu dienen berufen sind, aber an der 
Festlegung der sich hieraus ergebenden Rechtslage der vielen Beteiligten, 
vom Bauherrn bis zum ungelernten Arbeiter, scheitert der Schematismus 
zumeist. Deshalb empfiehlt sich eine groBtmogliche Beschrankung in 
der Ausfiihrung iiber der Kontrahenten Rechtslage unter diesen oder 
jenen Umstanden und statt dessen eine sorgfaltige Spezialisierung der 
technischen Seite der dem Unternehmer obliegenden Leistungen sowie 
Art und Umfang der hieraus dem Besteller erwachsenden Pflicht der 
Vergiitung. 

1m besonderen ist von dem Vorbehalt einer einseitigen unbegrenzten 
Vermehrung oder Verminderung der verdungenen Leistungen oder 
Lieferungen unter Beibehaltung der bedungenen Preiseinheitssatze Ab
stand zu nehmen. Bestimmungen iiber schwerwiegende Abanderungen 
und nicht vorhergesehene, aber mogliche Leistungen sind zu vermeiden 
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und ebenso Bestimmungen, welche den Unternehmer im voraus zur 
blinden Unterwerfung unter die EntschlieBungen der Bauleitung auch 
hinsichtlich der Vergiitung fiir Leistungen notigen. Denn auch 
durch solche Bestimmungen wird die Bauleitung nicht ihrer Pflicht 
enthoben, die Vergiitung mit der Leistung des Unternehmers in Einklang 
zu setzen; im anderen Falle wiirde des Unternehmers Klage sicherlich 
von Erfolg begleitet sein, denn der Preis muB der Billigkeit entsprechen. 
Durch solche Bestimmungen wird dem Zufall zuviel Rechnung getragen, 
es wird das durch den Verdingungsanschlag als ein reiner Arbeits- bzw. 
Lieferungsvertrag gekennzeichnete Verhaltnis zwischen Besteller und 
Unternehmer durch Bestimmungen, welche die spatere Gestaltung der 
Verhaltnisse von einer Reihe von Zufalligkeiten abhangig machen, zu 
einem Spekulationsobje~t gemacht. Alle derartigen Bestimmungen, die 
es ermoglichen sollen, infolge spater eintretender Verhaltnisse, die bei den 
Vorarbeiten iibersehen oder nicht erkannt wurden, ein ganz anderes, 
von dem veranschlagten oder versprochenen Werk abweichendes Werk 
auszufiihren, oder Bestimmungen, die eine Gewahr fiir die Richtigkeit 
der Vorarbeiten und der Entwurfsaufstellung ablehnen und erhebliche 
Abweichungen fiir die endgiiltige Bauausfiihrung vorbehalten, sind in 
den Vertragen zu vermeiden. Denn sie sind gewissermaBen nur eine 
Reihe von Unfallverhiitungsvorschriften in vermogensrechtlicher Be
ziehung fiir den Besteller und tragen die Gefahr in sich, daB die Vor
arbeiten in dem einen oder anderen Falle nicht mit der Sorgfalt aus
gefiihrt werden, wie es geschehen wiirde, wenn so erhebliche Abande
rungen nicht vorgesehen waren. Die Vertragsbestimmungen miissen 
vielmehr moglichst genau gefaBt und dann auch ebenso eingehalten 
werden. Sonst erhalt man einen Risikovertrag, der einerseits zu groBen 
Verlusten fiir den Unternehmerfiihren, anderseits auch eine unverhaltnis
maBige Benachteiligung des Bestellers nach sich ziehen kann. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daB aus Vertragen, in welchen dem 
Zufall aUzuviel Rechnung getragen wird, die meisten Streitigkeiten dar
iiber entstehen, ob die geleisteten Arbeiten den getroffenen Verein
barungen entsprechen oder nicht. Ein Bauvertrag muB daher in solcher 
Form und Fassung abgeschlossen werden, daB der VertragswiUe un
zweifelhaft feststeht, daB aUe Differenzen iiber die Auslegung der ein
zeInen Bestimmungen ausgeschlossen sind. Dies ist um so notwendiger, als 
im ProzeBfalle die strittigen Punkte sehr oft nicht von Fachleuten, sondern 
von Juristen beurteilt werden. Die vielfach noch herrschende Unsitte, 
aus moglichst vielen Vertragsbedingungen alles herauszusuchen, was 
zur Knebelung des Unternehmers dient, alles mogliche zu verbieten und 
aHe Rechte fiir die Unternehmer auszuschalten, ist mit den modernen 
Rechtsanschauungen nicht mehr vereinbar. Denn daraus entstehen die 
Vertragsungeheuer, die nur Rechte des BesteUers und Pflichten des 
Unternehmers kennen, die aber dann, wenn Streitigkeiten eine recht
liche Priifung erfordern, wie Kartenhauser zusammenfaHen zur groBen 
Verwunderung der Verfasser. Nach aHgemeiner Rechtsanschauung und 
der herrschenden Judikatur ist ein Bauvertrag kein Risikovertrag im 
Sinne von gewagtem Geschiift, sODdern ein Vertrag iiber die Aus-
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fiihrung von nach Art und Umfang genau umschriebenen Arbeiten, bei 
welchem dem Besteller die Verantwortung fiir Vorarbeiten und Vor
leistungen und dem Unternehmer nur die Verantwortung fiir die Aus
fiihrung obliegt. Dieser heutigen Rechtsauffassung miissen die allge
meinen Vertragsbedingungen entsprechen, dann ist es aber auch drin
gende Pflicht des Anbieters oder Unternehmers, die allgemeinen Ver
tragsbedingungen genau zu priifen und mit den sonstigen Verdingungs
unterlagen zu vergleichen. Durch die Abgabe des Angebotes unterwirft 
sich der Unternehmer diesen Bedingungen in allen Punkten, und er 
muB unter Umstanden eine friihere Fahrlassigkeit schwer biiBen, 
denn bei vorsichtig und klar abgefaBten Vertragen wird kaum einer 
der sonst zunachst gesuchten Auswege oder eine andere Auslegung 
der Vertrage moglich sein. Anderseits muB aber auch der Bauherr 
oder die Bauleitung auf der strikten Einhaltung der Bedingungen be
stehen und keine Abweichungen zulassen, denn diese BedingUngen 
bilden die Grundlage des Angebotes und der Arbeitsiibertragung, und 
der bauleitende Beamte hat daher die Pflicht nicht davon abzuweichen, 
um einerseits die wegen ihres hoheren Angebotes nicht beriicksichtigten 
Unternehmer zu schiitzen und anderseits um sich selbst keinen Vor
wiirfen auszusetzen. 

Die Preisbestimmung fiir Bauarbeiten unterliegt lediglich der Ver
einbarung, den Richter geht dies nichts an, er hat den Vertrag so aus
zulegen, wie er nach dem Willen der Parteien geschlossen ist, mag dieser 
Wille auch den AusfluB groBter geschaftlicher Unfahigkeit darstellen. 
Dagegen ist eine Vereinbarung, die eine nachtragliche Anderung der 
Vertragspreise ausschlieBt und Unternehmer wie Bauleitung unter Ver
zicht auf jede Einrede an die verabredeten Lohne und Preise bindet, 
selbst wenn sich solche wahrend der Zeit der Ausfiihrung erheblich 
andern, nach dem Grundsatz der Vertragstreue im allgemeinen zu respek
tieren. Erst die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhaltnisse seit 1919 
und ihre Einwirkung auf die Produktionsbedingungen hat es notwendig 
gemacht, von dem Grundsatze, daB Vertrage unter allen Umstanden er
fiillt werden miissen, abzuweichen, die ungeheuere wirtschaftliche Um
walzung hat auch das scheinbar starre System dieses Rechtsatzes 
gebrochen. Der oberste Gerichtshof ist dabei von denjenigen Bestim
mungen des BGB. ausgegangen, die von jeher die Begriindung fiir Ab
weichungen von der Norm in auBergewohnlichen Fallen lieferten: die 
Riicksichtnahme auf Treu und Glauben und die Lehre von der wirtschaft
lichen Unmoglichkeit der Leistung. Die hOchstrichterlichen Entschei
dungen waren abgesteHt auf AuflOsung des Vertrages wegen wirtschaft~ 
lichen Ruins, auf Erhohung der Vertragspreise infolge Anderung der 
Verhaltnisse und auf Ubereinstimmung zwischen Leistung und Gegen
leistung, hafteten aber aHe an dem vom formal-juristischen Standpunkt 
aus unanfechtbaren Grundsatz Mark = Mark, bis die Geldentwertung 
ein solches MaB annahm, daB dieser Grundsatz verlassen werden muBte 
und die Entscheidungen auf Aufwertung abgestellt wurden. Diese 
ganze Judikatur der Inflationszeit hat heute nur noch historisches Inter
esse und kann daher iibergangen werden. 
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1m Zusammenhang mit der Preisvereinbarung steht noch die viel
fach iibliche Vereinbarung, daB der Unternehmer bei Empfang des Rest
guthabens bedingungslos auf die Geltendmachung aller weiteren An
spriiche aus dem Vertragsverhaltnis verzichtet. Ein Bolcher Verzicht 
des Unternehmers auf jedwede Nachforderung wird rechtlich als eine 
vertragsmaBige Einigung iiber das Nichtbestehen weiterer Forderungen 
angesehen, die Vereinbarung ist daher mit Vorsicht anzuwenden, da sie 
unter Umstanden gegen die guten Sitten verstoBen kann, namlich dann, 
wenn dem Unternehmer dadurch aIle weiteren Anspriiche schlechtweg 
und ohne jede Riicksicht auf ihre Berechtigung abgeschnitten werden. 

Die allgemeinen Vertragsbedingungen miissen also Bestimmungen 
enthalten iiber die Art der Berechnung der Vergiitung, iiber Mehr- und 
Minderleistungen gegeniiber den im Massen- und Preisverzeichnis an
gegebenen Leistungen, iiber Beginn, Fortfiihrung und Vollendung der 
Arbeiten, iiber Behinderungen und Unterbrechung der Arbeiten oder 
Lieferungen, iiber die Ordnungsvorschriften, die etwaige Entziehung 
der Arbeiten, iiber die Haftpflicht des Unternehmers, iiber die Vertrags
strafen, iiber die Rechnungsaufstellung und die Zahlungen, iiber die 
Sicherheitsleistung und iiber das Verfahren bei Streitigkeiten. Ins
besondere sollte der Zusatz nicht fehlen, daB die allgemeinen Vertrags
bedingungen nicht durch die besonderen Bedingungen aufgehoben oder 
geandert werden diirfen, um allgemein eine sichere Grundlage fiir die 
Rechtsbeziehungen der Parteien zu schaffen. 

Die "Obernahme einer Gewahrleistung fiir die dem Besteller zu
geischerten Eigenschaften des Werkes ist wichtig, weil dem Unternehmer 
dann § 633 BGB. die Haftung dafiir aufbiirdet und in Streitfallen eine 
Entscheidung zugunsten des Bestellers leichter herbeizufiihren ist. Eine 
zeitliche Begrenzung des Gewahrleistungsversprechens ist dagegen 
iiberfliissig, weil das Gesetz bereits Bestimmungen iiber die Verjahrungs
frist enthiilt. 

Die Vertragsstrafe verfolgt einen doppelten Zweck, sie solI in erster 
Linie dem Vertragsbruche steuern und zweitens bei nicht oder nicht 
gehOriger ErfiilIung des Schuldners dem Glaubiger den meist recht 
schwierigen Nachweis des Schadens ersparen. 1st bei nicht oder nicht 
gehOriger Erfiillung der Verbindlichkeit des SchuJdners die Zahlung 
einer Geldsumme als Strafe festgesetzt, so ist sie verwirkt, sobald der 
Schuldner in Verzug kommt (§ 339 BGB.). Wenn die Strafe fiir den 
Fall der NichterfiilIung vereinbart ist, kann sie der Glaubiger statt der 
ErfiilIung fordern, er geht allerdings dann seines Anspruches auf 
ErfiilIung verlustig, aber es bleibt ihm auBerdem unbenommen, neben 
der verwirkten Strafe, die er als Mindestbetrag seiner Schadensanspriiche 
fordern kann, noch einen weiteren Schaden einzuklagen (§ 340 BGB.). 
Wahrend also bei Vertragsbruch die ErfiilIung nicht neben der Ver
tragsstrafe verlangt werden kann, bleibt bei Verzug der ErfiilIungs
anspruch neben der Strafe bestehen (§ 341 BGB. Abs. 1). Dieser Rechts
satz erfahrt aber eine Einschrankung in Abs. 3, nach welchem eine vor
behaltlose Annahme dem Glaubiger den Anspruch auf die Vertrags
strafe raubt. Will sich also der Glaubiger die Vertragsstrafe erhalten, 
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so muB er dies als Vorbehalt bei der Annahme ausdriicklich erklaren. 
Es empfiehlt sich also, hier eine schiitzende Klausel in den Vertrag auf
zunehmen mit etwa folgendem Wortlaut: "In allen Fallen, in denen der 
Unternehmer eine Vertragsstrafe versprochen hat, wenn er seine Ver
bindlichkeit nicht gehorig, insbesondere nicht rechtzeitig erfiillt, ge
schieht die Annahme der Erfiillung nur unter dem ausdriicklichen Vor
behalte der Wahrung des Rechtes auf die Vertragsstrafe." Voraus
setzung fiir den Verfall der Strafe bleibt aber immer das Verschulden 
des Unternehmers, die Rechtsprechung versagt dem Glaubiger den 
Anspruch auf die Vertragsstrafe, wenn es dem Unternehmer gelingt, 
den Beweis zu erbringen, daB ihn kein Verschulden an der nicht in ge
hOriger Weise erfiillten Verbindlichkeit trifft. Eine unverhaltnismaBig hohe 
Vertragsstrafe kann schlieBlich auf Antrag des Schuldners durch Richter
spruch auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden (§ 343 BGB.). 

Die besonderen Bedingungen fiir die einzelnen Arbeiten oder Liefe
rungen dienen zur technischen Beschreibung derselben und zur Er
lauterung des Preisverzeichnisses. Bei allen Arbeiten ist das in Betracht 
kommende Messungsverfahren genau zu bezeichnen, je genauer diese 
Bestimmungen getroffen werden, desto einfacher wird sich die Ab
rechnung gestalten und werden sich Streitigkeiten vermeiden lassen. 
Ebenso ist das Abrechnungsverfahren selbst genau anzugeben. Bei den 
Fristbestimmungen ist nicht allein der Endtermin anzugeben, sondern 
auch die verlangten oder erforderlichen Leistungen fiir die Woche oder 
fiir den Monat sind anzugeben. Eine solche Bestimmung iiber die ver
langten Teilleistungen gibt namlich der Bauleitung die Handhabe, gegen 
saumige Unternehmer einzuschreiten, insbesondere sich gegen die oft 
gebrauchte Ausrede zu verwahren, daB die Arbeiten immer noch recht
zeitig fertig wiirden. Denn wenn diese Moglichkeit auch vielleicht noch 
besteht, so liegt die "Oberstiirzung gegen Ende der Bauzeit nicht im 
Interesse einer soliden Arbeit, unter Umstanden konnen auch die Ar
beiten anderer Unternehmer dadurch lahmgelegt werden, und es kann 
eine Schadigung derselben eintreten, so daB sie mit Schadensersatz
anspriichen an den Bauherrn herantreten. Bestimmungen iiber Frist
verlangerungen miissen nach dem Grundsatze getroffen werden, daB 
Fristverlangerungen nur durch Arbeitsbehinderungen eintreten konnen, 
an welchen der Unternehmer keine Schuld tragt. Hat also z. B. ein Unter
nehmer in der guten Jahreszeit gebummelt und kommt mit seinen Ar
beiten in den Winter hinein, so ist dies unter Umstanden kein Grund 
fiir eine Fristverlangerung, namlich dann nicht, wenn der Unter
nehmer die verlangten Teilleistungen nicht erfiillt hat. Daher ist die 
Festsetzung von Teilfristen empfehlenswert. 

Die Vertragsbedingungen bilden schlieBlich die Grundlage fiir die 
Bearbeitung des eigentlichen Preisverzeichnisses, welches der Unter
nehmer als Angebot auszufiillen hat. Das Preisverzeichnis muB in 
knapper Form eine genaue Beschreibung der geforderten Arbeiten ent
halten, aIle Anspriiche an die Qualitat der verlangten Materialien und 
Arbeiten klar und scharf, jede Zweideutigkeit ausschlieBend, zum Aus
druck bringen. 
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Am Schlusse jedes Verlrages ist die Erklarung beider Parteien not
wendig, daB sie von den Bedingungen Kenntnis genommen haben und 
die Bedingungen einwandlos anerkennen sowie auf die Einrede des Irr
tums verzichten. Die Vertrage sind mit Ort und Datum zu versehen, 
von beiden Parteien zu unterachreiben und doppelt auszufertigen, damit 
jede Partei eine Ausfertigung erhalt. 

Nach dem preuBischen Stempelgesetz vom 16. Marz 1924 sind im 
ailgemeinen aIle Urkunden, welche mit dem Namen oder der Firma des 
Ausstellers unterzeichnet sind, stempelpflichtig. Bei allen Ur
kunden iiber den AbschluB von Bauvertragen iet die Tarifstelle "Werk
verdingungsvertrage" anzuwenden, nach welcher ein Bauvertrag so zu 
verateuern ist, als wenn 

1. iiber die zu dem Bau erforderlichen vom Unternehmer zu be
schaffenden Baustoffe, 

2. hinsichtlichdes Wertes der ArbeitsleistUng 
zwei verachiedene Vertrage abgeschlossen seien. Bei Berechnung des 
Steuersatzes fiir den angenommenen besonderen Vertrag iiber die ge
lieferten Baustoffe mull wiederum unterschieden werden zwischen Bau
atoffen, welche "in demjenigen Zustand, in welchem sie mit dem Grund 
und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden sollen", vom Unter
nehmer beschafft worden sind, d. h. also Baustoffe, die ohne Bearbeitung 
verbaut werden, und zwischen denjenigen, welche im Betriebe des 
Unternehmera "erzeugt oder hergstellt sind". Die Baustoffe der eraten 
Kategorie sind nach den Satzen der Tarifstelle "Kauf- uud Tausch
vertrage" mit 2/3 vH des Wertes der Baustoffe zu versteuern. Fiir die 
Baustoffe der zweiten Kategorie sind die Bestimmungen iiber "Be
freiungen" anzuwenden, welche bei der Tarifstelle "Kauf- und Tausch
vertrage" fiir Sachen vorgesehen sind, "die im Betriebe einer der ver
tragschlieBendenParteien hergesteilt sind" (vgl.Abschnitt III, 3a S.166). 

Fiir den Teil der Bauvertrage, welcher die aufzuwendenden Lohne, 
Gehalter usw. umfaBt, ist in allen Fallen die Tarifsteile "Vertrage" 
anzuwenden, welche einen Einheitssatz von 3 M. vorsieht. 

d) Das schiedsrichterliche Verfahren. 
Streitigkeiten aus Bauvertragen konnen entweder durch die ordent

lichen Gerichte oder durch Schiedsgerichte zum Austrag gebracht werden. 
Eine Bestimmung in den Vertragen, daB die Entscheidung iiber aile 
Streitigkeiten dem Besteller zustehen und jede gerichtliche Entschei
dung ausgeschlossen sein solI, ist rechtsungiiltig, da das Klagerecht nicht 
ausgeschlossen werden und niemand Richter in eigener Sache sein kann. 
Das schiedsrichterliche Verfahren hat sich im werktatigen Leben immer 
mehr eingebiirgert, es ermoglicht Streitsachen in freierer Art zu be
handeIn, wenn natiirlich auch Schiedsgerichte nicht befugt sind, sich 
iiber das geltende Recht hinwegzusetzen, sondern schliissige Grlinde 
ihrem Schiedsspruch zugrunde legen, nicht nur schatzungsweise etwas 
zuerkennen oder aberkennen miissen. 

Das schiedsrichterliche Verfahren ist reichsgesetzlich geregelt, und 
zwar in den §§ 1025-1048 ZPO., es hat dadurch seinen Platz im gelten-
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den Recht erhalten. Die Grundlage fiir das schiedsrichterliche Verfahren 
ist der Schiedsvertrag. Es muB also im Vertrage selbst die Verein
barung getroffen sein, daB Streitigkeiten iiber die durch den Vertrag 
begriindeten Rechte und Pflichten sowie iiber die AusfUhrung des Ver
trages durch ein Schiedsgericht entschieden werden sollen, daB die Ent
scheidung eines Schiedsgerichtes fUr das Rechtsverhaltnis zwischen den 
Parteien maBgebend sein solI. Eine solche direkte Vereinbarung be
griindet erst den Schiedsvertrag und erstrebt die Beseitigung des Recht
streites durch ein Schiedsgericht auf direktem Wege. 

Das V'bliche ist nun, daB bei AbschluB des Vertrages in diesen eine 
Bestimmung dariiber aufgenommen wird, daB iiber aIle streitigen Rechts
anspriiche, die aus AnlaB und in Ausfiihrung des Vertrages von einer 
Partei gegen die andere erhoben werden, unter AusschluB des Rechts
weges durch ein Schiedsgericht entschieden werden solI, notig ist dies 
aber nicht, die Vereinbarung kann auch ebenso wirksam nachtraglich 
getroffen werden. Auch die nachtragliche Aufhebung der Schieds
gerichtsklausel in einem Vertrage ist angangig, wenn beide Vertrags
kontrahenten sich dariiber verstandigen1), dagegen kann sie nicht ein
seitig widerrufen werden. 

Die Schiedsgerichtsklausel verliert aber ihre Kraft, wenn der ganze 
Vertrag ungiiltig wird, in den sie aufgenommen wurde, sei es, daB der 
Vertrag wegen eines Formfehlers nichtig ist, oder daB er wegen Wuchers, 
arglistiger Tauschung, Irrtums zu Recht angefochten wird 2). Wird in 
einem solchen FaIle von der Gegenpartei trotzdem die Zustandigkeit 
des Schiedsgerichtes behauptet, so kann der andere Teil gemaB § 1046 
ZPO. bei demselben Gericht, welches ohne Schiedsgerichtsklausel zu
standig ware, Klage auf Feststellung erheben, daB das schiedsrichter
Hche Verfahren unzulassig sei. Anderseits aber kann derjenige, der vor 
den ordentlichen Gerichten verklagt wird, obwohl schiedsrichterliche 
Entscheidung vereinbart war, die Einlassung vor den ordentlichen 
Gerichten verweigern mit der Erklarung, daB das schiedsrichterliche 
Verfahren vereinbart ist. Dies geschieht gemaB § 274 ZPO. in Form 
einer Einrede, die in der miindlichen Verhandlung vor den ordentlichen 
Gerichten geltend gemacht wird. 

Urn das schiedsrichterliche Verfahren einzuleiten, sind zunachst die 
Schiedsrichter zu benennen. 1st im Vertrage fiber ihre Ernennung keine 
Bestimmung getroffen, welche den Bestimmungen der ZPO. vorgeht, 
so wird nach §§ 1028-1032 ZPO. von jeder Partei ein Schiedsrichter 
ernannt, indem die betreibende oder klagende Partei den von ihr ge
wahlten Schiedsrichter dem Gegner schriftlich durch eingeschriebenen 
Brief bezeichnet und ihn auffordert, binnen einer einwochigen Frist 
ein Gleiches zu tun. Die Frist von einer Woche kann durch Verein
barung verlangert oder abgekiirzt werden, aber eine Fristsetzung ist 
notwendig, und diese ist nur dann innegehalten, wenn vor ihrem Ablauf 
die betreffende Partei die schriftliche Anzeige erhalten hat. Es genfigt 

1) RG.Entsch. in Seufferts Archiv. Bd. 53, Nr. 136. 
2) RG.Entsch. Bd.27, S. 379 und Bd. 31, S. 397. 
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nicht die Absendung innerhalb der Frist. 1st die Frist abgelaufen, ohne 
daB die Gegenpartei einen Schiedsrichter ernannt hat, so geht diese ihres 
Ernennungsrechtes verlustig, und die betreibende Partei erlangt das 
Recht, die Ernennung des Schiedsrichters fiir die Gegenpartei durch das 
zustandige ordentliche Gericht zu verlangen. An Stelle des Gerichtes 
kann im Vertrage eine andere Personlichkeit oder Behorde hierfiir vor
gesehen werden. 

Die Parteien sind in der Ernennung der Schiedsrichter vollig frei, 
es kann jedoch im Schiedsvertrage bestimmt werden, daB bestimmte 
Kategorien von Personlichkeiten vom Schiedsrichteramte ausgeschlossen 
oder die Parteien verpflichtet sein sollen, ihre Schiedsrichter einem 
bestimmten Berufskreise zu entnehmen. Rat eine Partei einmal einen 
Schiedsrichter ernannt, so ist sie an die Ernennung von dem Augen
blicke an gebunden, wenn die Gegenpartei die Anzeige von der Ernen
nung erhalten hat. 

Ein Schiedsrichter kann unter denselben Voraussetzungen und aus 
denselben Griinden abgelehnt werden, welche zur Ablehnung eines 
ordentlichen Richters berechtigen, d. i. hauptsachlich wegen Besorgnis 
der Befangenheit und wegen Interesses an dem Ausgange des Rechts
streites (§§ 41-43 ZPO.). Die Tatsache des Ausschlusses vom Richter
amte ist an sich vom Gericht von Amts wegen zu beriicksichtigen, sie 
kann aber auch, falls das Schiedsgericht die AusschlieBung nicht fiir vor
liegend erachtet, in Form der Ablehnung geltend gemacht werden. 
Die Ablehnung eines Schiedsrichters muB aber sofort geltend 
gemacht werden, sie ist ausgeschlossen, sobald die betreffende Partei 
sich in eine Verhandlung mit demselben eingelassen hat, ohne den 
ihr bekannten Ablehnungsgrund geltend zu machen. Schon die Ein
reichung der Klageschrift zu Randen des Schiedsrichters, dessen Ab
lehnung beabsichtigt wird, kann als eine Einlassung in die Verhandlung 
im Sinne des § 43 ZPO. angesehen werden. Der Ablehnungsantrag ist 
bei dem zustandigen ordentlichen Gerichte zu stellen, die Griinde der 
Ablehnung sind glaubhaft zu machen, die Entscheidung erfolgt durch 
BeschluB des Gerichtes ohne Verhandlung. Erkennt das Gericht, daB 
die Ablehnung begriindet ist, so kann die Gegenpartei hiergegen keine 
Rechtsmittel einlegen, wird jedoch der Antrag als unbegriindet zuriick
gewiesen, so steht der abgewiesenen Partei die sofortige Beschwerde 
gemaB § 577 ZPO. zu. Den Schiedsrichtern selbst steht die Entscheidung 
iiber einen Ablehnungsantrag nicht zu, in § 1045 ZPO. ist vielmehr diese 
Entscheidung ausdriicklich den staatlichen Gerichten iibertragen. 
Wahrend des Schwebens des Ablehnungsverfahrens ist das Schieds
gericht nicht an seiner weiteren Tatigkeit gehindert, es kann vielmehr 
das Verfabren fortsetzen (§ 1037 ZPO.). Aber dies wird sich nicht 
empfehlen, da, falls die Ablehnung erfolgreich durchgefiihrt wird, aIle 
bisher vorgenommenen richterlichen Randlungen des Schiedsgerichtes 
rechtlich ohne Bedeutung sind. 

Die iibliche Zusammensetzung des Schiedsgerichtes ist die, daB jede 
Partei einen Schiedsrichter benennt, und daB dann diese beiden Schieds
richter zunachst versuchen, sich iiber einen Schiedsspruch zu einigen 
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und erst, wenn keine Einigung zu erzielen ist, einen dritten Schiedsrichter 
aIs Obmann wahlen. Die Zusammensetzung eines Schiedsgerichtes aus 
zwei von den Parteien gewahlten Sachverstandigen und einem von diesen 
oder von einer im Vertrage bestimmten dritten Person oder Behorde 
gewahlten Obmann ist die normale und sollte stets vereinbart werden, 
alle abweichenden Vereinbarungen, namentlich ein Einzelschiedsrichter, 
sollte im Interesse einer objektiven Rechtsprechung vermieden werden. 
Der Obmann kann ein Techniker oder, wenn schwierigere Rechtsfragen 
zu entscheiden sind, zweckmaBig ein ordentlicher Richter sein. Die 
Hauptsache ist stets die Wahl der Schiedsrichter, sie miissen die notigen 
Sach- und Rechtskenntnisse besitzen und die Biirgschaft fiir ein objek
tives unparteiisches Urteil bieten. 1st ein Richter als Obmann erforder
lich oder erwiinscht, so sollte er nicht von einer Partei, sondern von dem 
Prasidenten des zustandigen Landgerichtes ernannt werden. Konnen 
die Schiedsrichter sich iiber die Personlichkeit eines Obmannes nicht 
einigen und ist im Vertrage fiir diesen Fall nichts vorgesehen, so kann 
nicht etwa ohne weiteres das Gericht auf Betreiben einer Partei ein
greifen, um den Schiedsrichtern einen Obmann aufzuzwingen, sondern 
der ganze Schiedsvertrag muB in diesem FaIle als hinfallig angesehen 
werden, und es steht den Parteien wieder der Rechtsweg an die ordent
lichen Gerichte offenl). 

1st das Schiedsgericht ordnungsmaBig konstituiert, so hat es die Par
teien zu horen und das dem Streite zugrunde liegende Sachverhaltnis zu 
ermitteln. Es kann dies durch Schriftsatze oder durch miindliche Ver
handlungen geschehen, das Verfahren kann, wenn es nicht im Vertrage 
besonders festgesetzt ist, von dem Schiedsgerichte nach freiem Ermessen 
bestimmt werden. Es ist nur gesetzlich bestimmt, daB den Parteien das 
rechtliche GehOr gewahrt werden muB. Die Schiedsrichter konnen auch 
Zeugen und Sachverstandige vernehmen, welche freiwillig vor ihnen 
erscheinen; zu einer Vereidigung der Zeugen sind sie aber nicht befugt. 
Falls das Schiedsgericht oder eine Partei die Beeidigung der Zeugen
aussagen fiir notwendig erachtet, so kann das Schiedsgericht dement
sprechend beschlieBen, und es erfolgt dann auf Antrag der Partei, nicht 
aber auf Antrag des Schiedsgerichtes, die Beeidigung der Zeugen durch 
das zustandige Gericht. 

1st die Beweisaufnahme, welche am besten an Hand eines yom 
Schiedsgericht erlassenen schriftlichen Beweisbeschlusses erfolgt, er
SChOpft und der ganze Streitstoff geklart, so ergeht die Entscheidung 
des Schiedsgerichtes, der Schiedsspruch. Die Entscheidung erfolgt 
nach der absoluten Mehrheit der Stimmen der Schiedsrichter. Der 
Schiedsspruch ist unter Angabe des Tages der Abfassung von den 
Schiedsrichtern zu unterschreiben, den Parteien in einer von den Schieds
richtern unterschriebenen Ausfertigung zuzustellen und unter Bei
fiigung der Beurkundung der Zustellung auf der Gerichtsschreiberei des 
zustandigen Gerichtes niederzulegen. Bis diese Erfordernisse erfiillt 
sind, ist das Schiedsverfahren noch nicht beendet, es kann also solange' 

1) RG.Entsch. Bd. 33, S. 266. 
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noch eine Wiedereroffnung der Verhandlung stattfinden, ebenso konnen 
neue Beratungen erfolgen lind damit eine Anderung des Schiedsspruches, 
der einstweilen noch nicht endgiiltig geworden istl). 1st dagegen allen 
Erfordernissen geniigt, so ist die Aufgabe des Schiedsgerichtes definitiv 
erledigt2). 

Der Schiedsspruch muB, um rechtlich wirksam zu sein, folgenden 
Erfordernissen geniigen: 

1. Es ist eine schriftliche Abfassung notwendig, und es miissen dem 
Schiedsspruche die Entscheidungsgriinde in schriftlicher Form beigefiigt 
werden, wenn nicht die Parteien im Schiedsvertrage vereinbart haben, 
daB der Schiedsspruch nicht mit Grunden versehen zu werden braucht. 

2. Der Schiedsspruch ist von samtlichen Schiedsrichtern zu unter
zeichnen. Stirbt daher ein Schiedsrichter oder weigert er sich, den 
Schiedsspruch zu unterzeichnen, so wird damit das Zustandekommen 
des Schiedsspruches iiberhaupt gehindert. In einem solchen Falle miiBte 
gemaB § 1031 ZPO. auf die Aufforderung der Gegenpartei die Partei 
einen neuen Schiedsrichter bestellen und das ganze Verfahren wiederholt 
werden, es sei denn, daB die Parteien damit einverstanden sind, daB die 
bisherigen Ergebnisse des Schiedsgerichtsverfahrens in dem neuen 
Verfahren Verwertung finden. 1st im Schiedsvertrage fUr den Fall des Weg
falls eines Schiedsrichters eine Bestimmung nicht getroffen, dann wiirde 
gemaB § 1033 ZPO. der Schiedsvertrag iiberhaupt auBer Kraft treten und 
damit jeder Partei das Recht zustehen, die Erledigung des Rechtsstreites 
vor den ordentlichen Gerichten herbeizufUhren. Das RG. hat den 
Fall, daB der Schiedsrichter nach der Abstimmung die Unterzeichnung 
des Schiedsspruches verweigert, in seiner Entscheidung yom 13. April 
1887, Ed. 18, S. 369 ausfiihrlich erortert. Ein Schiedsrichter kann also 
durch Verweigerung seiner Unterschrift tatsachlich zunachst das schieds
richterliche Verfahren illusorisch machen. Aber diejenige Partei, die ihn 
ernannt hat, kann gegen ihn auf Fortsetzung des Verfahrens bzw. Unter
zeichnung des Schiedsspruches Klage erheben, und es erscheint auch 
nicht ausgeschlossen, daB auch die andere Partei ihn im Klagewege zur 
Fortsetzung und Beendigung des Verfahrens anhalten und einen An
spruch auf Ersatz des Schadens, der der Partei durch die Verzogerung 
der Entscheidung entsteht, geltend machen kann. Jeder Schiedsrichter 
wird daher sehr wohl aus eigenen wirtschaftlichen 1nteressen zu iiber
legen haben, ob er einen ihm nicht genehmen Schiedsspruch dadurch 
verhindern will, daB er die Unterschrift verweigert. 

3. Dem Schiedsspruch ist der Tag der Abfassung schriftlich beizu
geben. Die Datierung kann iiber oder unter dem Schiedsspruch stehen 
und braucht auch nicht der wirkliche Tag der Abfassung zu sein. 

4. Eine von den Schiedsrichtern unterschriebene Ausfertigung ist 
den Parteien zuzustellen. Die Ausfertigung braucht nicht besonders als 
solche bezeichnet zu werden, erforderlich ist nur, daB sie die Original
pnterschriften samtlicher Schiedsrichter tragt. Die Zustellung hat auf 

1) RG.Entsch. Bd. 38, S. 393. 
2) RG.Entsch. vom 13. November 1903. 
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Betreiben der Schiedsrichter zu erfolgen, nicht auf Betreiben der Par
teien l ). Sie muB nach den allgemeingeltenden Vorschriften der §§ 166ff. 
ZPO. erfolgen, wird also gewohnlich durch einen Gerichtsvollzieher be
wirkt werden, dem seitens des Schiedsgerichtes der Auf trag hierzu zu 
erteilen ist. 

5. Der Schiedsspruch ist auf der Gerichtsschreiberei des zustandigen 
Gerichtes niederzulegen, ihm sind die Urkunden iiber die erfoigte Zu
stellung beizufiigen. Hieraus foIgt, daB die Niederlegung immer erst 
nach erfoigter ordnungsmaBiger Zustellung mit Wirksamkeit geschehen 
kann, die Niederlegung kann durch die Schiedsrichter oder einen be
auftragten Dritten, z. B. einen Gerichtsvollzieher, bewirkt werden. 

Alle diese angegebenen Erfordernisse sind auf das sorgfaItigste zu 
beachten, weil wegen Fehlens derselben der Schiedsspruch aufgehoben 
werden kann und dann das schiedsrichterliche Verfahren nicht von 
neuem eroffnet wird, vielmehr in einem solchen FaIle der Streit der 
Parteien nunmehr der gerichtlichen Entscheidung unterliegt. Aller
dings ist es den Parteien unbenommen, auch in cinem solchen FaIle einen 
neuen Schiedsvertrag zu vereinbaren und auch die friiheren Schieds
richter wieder zu ernennen2). 

Der ordnungsmaBig erlassene Schiedsspruch hat unter den Parteien 
die Wirkung eines rechtskraftigen gerichtlichen UrteiIs, es kann aus ihm 
beim ordentlichen Gerichte die Zwangsvollstreckung durch Gerichts
beschIuB beantragt werden. Aber der Schiedsspruch unterscheidet sich 
von einem Gerichtsurteil dadurch, daB es eine Berufung gegen einen 
Schiedsspruch nicht gibt. Der Schiedsspruch kann vielmehr nur noch 
aus formellen Griinden wieder aufgehoben werden, und selbst die Auf
he bung ist im Gesetze auf foigende sechs Punkte beschrankt: 

1. wenn das Verfahren unzulassig war, 
2. wenn der Schiedsspruch eine Partei zu einer Handlung verurteilt, 

deren Vornahme verboten ist, 
3. wenn die Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift des Ge

setzes vertreten war, sofern sie nicht die ProzeBfiihrung ausdriicklich 
oder stillschweigend genehmigt hat, 

4. wenn der Partei in dem Verfahren das rechtliche Gehor nicht 
gewahrt war, 

5. wenn der Schiedsspruch nicht mit Griinden versehen ist, 
6. wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter welchen beim ordent

lichen Gerichtsverfahren die Restitutionsklage stattfindet, d. h. wenn 
eine Urkunde, auf die das Urteil sich stiitzt, gefaischt ist, oder wenn straf
gesetzlich zu ahnende Ve.rfehlungen der Richter, Parteien oder Zeugen 
vorliegen, wie Rechtsbeugungen, Faischeide und Verleitungen dazu. 
Nach §§ 334-336 StrGB. werden neben den ordentlichen Richtern auch 
Schiedsrichter, die sich einer Rechts beugung schuldig machen oder fiir ihre 
Entscheidung Geschenke annehmen, mit Zuchthaus bis zu fiinf Jahren 

1) RG.Entsch. Bd.5, S.401. 
2) Rechtsprechung der Oberlandesgerichte. Bd. 13, S.248. 
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bestraft. Gegen derartige Verfehlungen hat also auch bei Schieds~ 
gerichten das StrOB. schon vorgesorgt. 

Dem schiedsrichterlichen Verfahren und dem Schiedsspruche ist in 
unserem geltenden Rechte eine besondere Stellung eingeraumt, und dies 
sollte Veranlassung sein, in allen Fallen, in welchen die ordentlichen 
Gerichte auf Sachverstandigengutachten angewiesen sind, von vorn
herein ein Schiedsgericht zu vereinbaren. Es ist Bogar im Gesetze den 
Schiedsrichtern die Befugnis zugesprochen, das Verfahren fortzusetzen 
und den Schiedsspruch zu erlassen, selbst wenn von einer Partei die 
Unzulassigkeit des schiedsrichterlichen Verfahrens behauptet wird. 
Die Partei, welche die Unzulassigkeit des schiedsrichterlichen Verfahrens 
behauptet, muB aber in diesem Falle sich nur unter Protest an dem Ver
fahren beteiligen oder es ganz ignorieren, damit sie im kiinftigen Prozesse 
vor dem ordentlichen Gerichte den Einwand bekampfen kann, sie habe 
sich ungeachtet der Kenntnis von der Unzulassigkeit des Verfahrens mit 
dessen Fortsetzung und dem Erlasse des Schiedsspruches stillschweigend 
einverstanden erklart. 

fiber die Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens erfolgt zweck
maBig bei der ersten Verhandlung eine Vereinbarung mit den Parteien, 
damit nachher keine Streitigkeiten dariiber entstehen, welche dann 
eventuell das ordentliche Gericht zu entscheiden hatte. Sind die Ge
biihren vereinbart, dann sind auch die Kosten des Verfahrens im Schieds
spruch selbst festzusetzen, weil andernfalls fiir den etwaigen Antrag 
auf Vollstreckung erst ein erganzender Spruch des Schiedsgerichtes er
wirkt werden muBl). Die Kosten konnen auch erst beigetrieben werden, 
wenn ein VollstreckungsbeschluB vorliegt. 

Der Schiedsspruch ist in den meisten Landern stempelsteuerpflichtig, 
die Stempelsteuer betragt in PreuBen 2/10 vH des Wertes des Streit
gegenstandes fiir die Hauptausfertigung und 3 M. fiir jede Neben
ausfertigung. 

In der Vorkriegszeit herrschte in bezug auf die Erledigung von 
Streitigkeiten in den Bauvertragen eine groBe Mannigfaltigkeit. Von 
dem AusschluB des ordentlichen Gerichtsverfahrens und der bindenden 
Vorschrift auf Anwendung des schiedsrichterlichen Verfabrens bis zur 
Vorschrift des ordentlichen Gerichtsverfabrens unter AusschluB des 
schiedsrichterlichen Verfabrens finden sich die verscbiedensten Zwischen
formen. In der Reichsverwaltung selbst waren die Bestimmungen nicht 
einheitlich. Wabrend im Bereiche der Bauverwaltung des Reichsamtes 
des Innern, der Reichspost- und Telegraphenverwaltung sowie der 
Marine die Entscheidung von Streitfallen durch ein Schiedsgericht zu 
erfolgen hatte, wenn der Unternehmer einen Antrag auf schiedsrichter
liche Entscheidung stellte, war bei der Heeresverwaltung nur der ordent
liche Rechtsweg vorgesehen. In den preuBischen allgemeinen Vertrags
bedingungen fiir Bauleistungen war bestimmt, daB ein Schiedsgericht 
zu entscheiden habe, wenn nicht im vorkommenden einzelnen Streitfall 
der ordentliche Rechtsweg vereinbart werde. Bayern bestimmte grund-

1) RG.Entsch. Bd. 59,S. 149. 
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satzlich den ordentlichen Rechtsweg, lieB jedoch im Einzelfall die Ver
einbarung eines Schiedsgerichtsvertrages mit Genehmigung des Mini
steriums zu. Baden hatte liberhaupt keine Bestimmung getroffen, so daB 
grundsatzlich der ordentliche Rechtsweg galt, es waren jedoch Be
stimmungen fUr den Fall gegeben, daB ein Schiedsgericht vereinbart 
werden sollte. In dem Entwurf der Reichstagskommission betreffend 
Regelung des Submissions- und Lieferungswesens yom Jahre 1914 war 
grundsatzlich das schiedsrichterliche Verfahren vorgesehen, jedoch 
sollten die Parteien nach Entstehen eines Streitfalles auch das ordent
liche Gericht vereinbaren konnen. 

Nach dem Kriege wurden im Reiche die bisherigen Bestimmungen 
durch ErlaB des Reichsverkehrsministers yom 28. Marz 1922 aufgehoben 
und an Stelle der Schiedsgerichte allgemein der ordentliche Rechtsweg 
gesetzt, ein Schiedsgericht ist nur noch einzusetzen, wenn nach Art des 
Streitfalles die schiedsrichterliche Erledigung der Verwaltung und dem 
Untel'llehmer angezeigt erscheint und besonders vereinbart wird. Gegen 
diesen ErlaB des Reicbsverkehrsministers nahm der Reichsverdingungs
ausschuB Stellung und betonte in seiner EntschlieBung yom 28. Sep
tember 1922, daB bei den derzeitigen Verhaltnissen und der standigen Ver
anderung des Geldwertes zur Entscheidung von Streitigkeiten aus Bau
vertragen im allgemeinen der Recbtsweg nicht beschritten werden, 
sondel'll vielmehr eine Beschleunigung des Ausgleiches durch vertrauens
wiirdige und sachverstandige Vermittler im Sachverstandigen- oder 
Schiedsgerichtsverfahren gesucht werden sollte. Trotz dieser Ent
schlieBung ist aber der Reichsverkehrsminister bei seinem Standpunkt 
verblieben, weil sich aus dem AusschluB des ordentlichen Rechtsweges 
und der alleinigen Zulassung des Schiedsgerichtes fUr die Verwaltung 
schwere Nachteile ergeben hatten. 

Der ReichsverdingungsausschuB hat dann schlieBlich in seiner Ver
dingungsordnung als eine neue Instanz beim Auftreten von Streitigkeiten 
einen Unparteiischen (Schiedsmann) vorgesehen, der zunachst 
einen fUr beide Parteien unverbindlichen· Einigungsvorschlag macht. 
Er soIl alsbald nach seiner El'llennung die Feststellung des Tatbestandes 
unter Anhorung der Parteien vol'llehmen und spatestens innerhalb sechs 
Wochen nach seiner El'llennung den Parteien seinen Vergleichsvorschlag 
libersenden. Nach Ablauf der Frist oder wenn der Vergleichsvorschlag ab
gelehnt wird, ist die Anrufung des Gerichtes zulassig. Die Anrufung des 
Unparteiischen soIl jedoch nicht Zwang sein, sondern es kann auch sofort 
das Gericht angerufen werden. "Ober die Frage, ob Schiedsgericht oder or
dentliches Gericht ist weiter vorgesehen, daB, wenn der ordentliche Rechts
weg im Vertrag nicht ausdriicklich vorgesehen ist, aIle aus dem Vertrage 
entspringenden Rechtsstreitigkeiten durch ein Schiedsgericht entschieden 
werden sollen. Grundsatzlich soIl also das schiedsrichterliche Verfahren 
Platz greifen, es muB ausgeschlossen werden, wenn es nicht in Betracht 
kommen soIl. Ob aber diese Verdingungsordnung einmal Gesetz werden 
soUte und wann, ist nicht abzusehen, zur Zeit besteht also die frlihere 
Mannigfaltigkeit der Bestimmungen liber die Erledigung von Streitig
keiten aus Bauvertragen noch weiter. 

Janssen, Bauingenieur. 2. Aufl. 22 
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Der Grund ffir die Abkehr der Behorden von den Schiedsgerichten 
solI in der Beobachtung liegen, daB fast bei samtlichen Entscheidungen 
der Schiedsgerichte die Behorde unrecht erhielt und der Unternehmer 
den ProzeB gewann. Es wird daraus ein MiBtrauen gegen die Objektivi
tat der Schiedsrichter hergeleitet, von Unternehmerseite wird dagegen 
der Grund fUr das Unterliegen der Behorden in der veralteten und ein
seitigen Abfassung der Bauvertrage gesucht und wie folgt begriindetl). 

Die behordlichen Vertragstexte werden im Gegensatz zu den in der 
Wirtschaft sonst ublichen Vertragen einseitig yom Bauherrn aufgestellt, 
indem gewohnlich auf die Vorbilder fruherer Vertrage zuriickgegriffen 
wird. Auf diese Weise erhalten sich auch in den modernsten Vertragen 
Bestimmungen und Vorschriften, die aus einer Zeit stammen, in der 
unter ganz anderen technischen und wirtschaftlichen Verhaltnissen 
gearbeitet wurde als heute. Die meisten, und zwar die den Untermehmer 
am scharfsten belastenden Vertragsbsbedingungen stammen aus einer 
Zeit, in der der Unternehmer noch nicht gleichzeitig Ingenieur, sondern 
mehr Praktiker und Geschaftsmann war, in der es nur wenige und ein
fache Baumaschinen gab und die Einrichtung der Baustelle verhaltnis
maBig einfach und ihre wirtschaftliche Bedeutung leicht zu ubersehen 
war. Der Aufsichtsbeamte der Behorde war der tatsachliche FUhrer und 
Leiter des Baues in technischer Hinsicht, er ubersah ziemlich genau den 
Aufwand, den der Unternehmer zur Bewaltigung der ihm ubertragenen 
Arbeiten aufwenden muBte, und es war schlieBlich nicht bedenklich, 
wenn zwischen Behorde und Unternehmer etwas einseitige Vertrags
bestimmungen bestanden, da meistens die Behorde durch eigene Be
obachtung imstande war, aus Billigkeitsgriinden die Berichtigung allzu 
harter Bedingungen vorzunehmen. Daher war es ublich, in den Bau
vertragen dem Unternehmer Risiken zuzumuten, die unmoglich von 
einem gewissenhaften Ingenieur ubernommen werden konnten. So ist 
z. B. die Bestimmung, die in den meisten Tiefbauvertragen vorkommt, 
daB der auszuhebende Boden so und so beschaffen sei, daB aber keine 
Gewahr ffir die Beschaffenheit ubernommen werde und beim An
treffen ungiinstigerer Verhaltnisse dem Unternehmer kein Recht auf 
Nachforderung zustehe, er konne sich yom Tage der Ausschreibung bis zur 
Abgabe des Angebotes selbst von der Beschaffenheit uberzeugen, selbst 
Bohrungen usw. vornehmen, unbillig und undurchfiihrbar. Denn es ist 
dem Unternehmer nicht wohl moglich, in den wenigen Wochen zwischen 
Ausschreibung und Angebot etwas anderes festzustellen als die meist 
sehr sorgfaltig durchgefiihrten Untersuchungen der BehOrde. AuBerdem 
werden dem Unternehmer durch die Untersuchung Kosten zugemutet, 
die er bei der Unsicherheit des Auftrages bei offentlicher Ausschreibung 
kaum iibernehmen kann. Der Unternehmer muB sich demnach auf die 
Untersuchung der Behorde verlassen. Bringt dann die Wirklichkeit doch 
viel schwierigere Verhaltnisse als angenommen war, so ist gewohnlich 
ein Schiedsgericht die Folge und der Unternehmer gewinnt, weil ihm 
Unbilliges zugemutet war. 

1) Vgl. D. Bauing. 1925, Heft 7. 
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Die Baustellen des Tiefba.ues werden jetzt mit einem umfangreichen, 
eine Ingenieurarbeit verlangenden Maschinenpark ausgeriistet. Es sind 
also nicht nur Lohne, sondem auch groBe Ausgaben fiir Maschinen
betrieb und -unterhaltung notwendig, und diese machen es der Behorde 
schwer moglich, den finanziellen Aufwand des Untemehmers fiir eine 
Arbeit abzuschatzen. Die Vertrage tragen aber den veranderten Ver
haltnissen nicht Rechnung, sondem sind im Gegenteil infolge des un
iibersichtlichen Betriebes immer ungiinstiger fiir den Untemehmer und 
schmer in ihren Bestimmungen geworden. Es wird ihm jedes Risiko, 
das die BeMme bei Aufstellung des Bauentwurfes und Abfassung des 
Vertrages findet, zugeschoben. 

Die Inflationszeit hat dann noch ein neues, die Stellung des Unter
nehmers erschwerendes Moment in die Vertrage gebracht. Um eine Be
zahlung in dieser Zeit zu ermoglichen, muBten die Preise der Bau
vertrage bis ins einzelne aufgeteilt werden, und der Bauherr erhielt 
einen genauen Einblick in die Kalkulation. Die Berechtigung der einzel
nen darin aufgefiihrten Teile der Preise konnte er aber nur fiir diejenigen 
Posten nachpriifen, die sich aussclilieBlich auf der Baustelle abwickelten. 
Die Betriebsmittelkosten und Geschaftsunkosten entzogen sich der 
Priifung des Bauherm. Die Folge war, daB der Bauherr jeden Gewinn 
an den nachpriifbaren Preisteilen dem Untemehmer hoch anrechnete 
und ibn oft unter Verkennung der anderen das finanzielle SchluBergebnis 
erst bestimmenden Faktoren gegen andere viel groBere Verluste auf
rechnete. Die Aufteilung der Preise hat sich daher als ein schwerer 
Nachteil fiir den Untemehmer erwiesen. 

In der Industrie findet die Herstellung im allgemeinen vollig un
abhangig vom Besteller in der eigenen Fabrik statt, bei Bauarbeiten 
dagegen findet die Ausfiihrung unter den Augen des Bestellers statt, 
der sich vertraglich ein dauemdes Eingriffsrecht vorbehalten hat und 
davon Gebrauch macht, ohne daB es immer moglich ware, die hieraus 
sich ergebenden Folgen finanziell auf ihn abzuwalzen. Die Vertrags
bedingungen in Lieferungsvertragen betonen fast stets, daB jede Un
sicherheit, jeder indirekte Schaden in seinen finanziellen Auswirkungen 
nicht zu Lasten des Herstellers gehen darf; bei Bauvertragen ist fast 
stets das Umgekehrte der Fall. Macht der Besteller fiir die Ausfiihrung 
einer Lieferung bestimmte Vorschriften, so ist es selbstverstandlich, 
daB er selbst hierfiir die Verantwortung iibemimmt; bei Ausfiihrung 
von Bauvertragen ist es keine Seltenheit, daB den Entwurf der Bauhert 
liefert und trotzdem der Unternehmer die Verantwortung fiir den Ent
wurf mit iibemehmen solI. Der Preis bei Lieferungsvertragen ist ein 
einheitlicher, geschlossener, die Unkosten- und Gewinnhohe sind un
bekannt; im Baubetrieb sind die Einheitspreise oft noch aufgeteilt und 
ermoglichen dem Besteller die Feststellung jedes anscheinenden Ge
winnes, ohne daB sie die Sicherheit bieten, daB auch jeder Verlust er
kannt wird. 

Aus dieser Gegeniiberstellung von Lieferungs- und Bauvertragen er
gibt sich, daB letztere der Auffassung des sonstigen Geschaftsverkehrs 
direkt widersprechen. Der AbschluB solcher nicht einwandfreien Ver-

22* 
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trage ist nur zu erklaren, wenn man beriicksichtigt, daB die Herstellung 
eines Baues stets ein groBeres Risikogeschaft ist als ein LieIerungs
vertrag, und der Unternehmer daher auI Gliick bei der Ausfiihrung 
oder auI gUnstige Ereignisse hofft, die auch den scharfsten Vertrag 
auBer Kraft setzen, und besonders auI einen Bauherrn hofft, der, wie 
as frUber iiblich war, unerwartete Schwierigkeiten bewertet und iiber 
den Vertrag hinaus vergiitet. Geht diese Hoffnung nicht in ErIiillung 
und verlangt dann der Unternehmer eine Vergiitung iiber den Vertrag 
hinaus, so besteht die Moglichkeit, daB er schwer kontrollierbare und 
gegebenenIalls zu groBe Bereicherungen bei einem schiedsrichterlichen 
Austrag erIahrt. Bei einem Vertrage, der der einen Seite, namlich dem 
Unternehmer, alle Schwierigkeiten auIbiirdet und es unsicher bleibt, wie 
weit die Lasten nachher auI beide Schultern verteilt werden, kommt 
in die sowieso schon schwierige Ausfiihrung von Bauten, besonders 
von Tiefbauten mit ihren uniibersehbaren Risiken, noch ein unsicheres 
Moment hinein, das den Vertrag untragbar macht. Daher miissen aIle 
nicht iibersehbaren Risiken aus den Vertragen herausbleiben. Dem 
Unternehmer ist besonders kein Risiko zuzumuten, das die Behorde 
selbst nicht iibernehmen kann, obwohl sie genauer und langer iiber die 
Grundlagen der auszuIiihrenden Arbeit unterrichtet ist. AuI jeden Fall 
miissen die Vertrage zwischen Behorden und Unternehmern beide Par
teien als gleichberechtigte VertragschlieBende bewerten und erkennen 
lassen. Dann wird auch eine glatte Abwicklung der Vertrage moglich 
werden und Schiedsgerichtsentscheidungen, die natiirlich auch dann 
incht immer ausbleiben werden, werden dann nicht mehr einseitig zu
ungunsten der Behorde ausfallen, und letzten Endes wird die Behorde 
billiger bauen, als es bei den bisherigen Vertragen der Fall war. 

Die Vorteile der Schiedsgerichtsklausel sind bei allen Vertragen 
unverkennbar, die sich auI fachlich-technische oder komplizierte Ge
schafte beziehen und bei denen die Entscheidung von etwaigen Streitig
keiten hauIig weniger von der Losung schwieriger Rechtsfragen als von 
einem Ausgleich divergierender technisch-wirtschaftlicher oder kom
merzieller Anschauungen handelt. Das SchiedsgerichtsverIahren gibt 
in ganz anderem UmIange als die ordentliche Gerichtsbarkeit die Mog
lichkeit, derartige Fragen dem Spruch eines wirklichen Sachverstan
digengremiums zu unterbreiten, in dem neben einem Rechtskundigen 
wirkliche Sachverstandige bei einer Entscheidung mitwirken konnen, 
und kann in ganz anderem Umfange als ein Gerichtsurteil den wirt
schaftlichen Problemen des Falles gerecht werden. 1m ProzeBverIahren 
vor den ordentlichen Gerichten kommt eine Mitwirkung von erIahrenen 
"Laien" nur bei den Kammern fiir Handelssachen in der Landgerichts
instanz in Frage, bei den ausschlaggebenden hoheren Instanzen dagegen 
kommt das "Laienelement" vollig in Fortfall. Vor aUem aber ist das 
SchiedsgerichtsverIahren in der Lage, den Parteien rasch eine Ent
Bcheidung zu bieten. Unter den heutigen \yirtschaftlichen Verhaltnissen 
ist es vielfach gar nicht moglich bei groBeren Objekten die beim ordent
lichen GerichtsverIahren nicht selten zwei- bis dreijahrige Dauer von 
Prozessen iiber drei Instanzen mit in den Kauf zu nehmen ohne schwere 
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Schadigung der berechtigten Interessen beider Parteien. Es kommt 
vielfach gar nicht so sehr darauf an, daB letzten Endes eine Entscheidung 
iiber den StreitfaH erfolgt, die bis in aHe Kleinigkeiten exakt und genau 
ist unter formal-juristischer Anwendung des bestehenden Rechtes auf 
den vorliegenden Fall, sondern haufig handelt es sich vor allem darum, 
rasch eine Entscheidung zu haben, die durch die Zusammensetzung des 
Schiedsgerichtes nicht nur die Gewahr absoluter Objektivitat bietet, 
sondern die vor allem auch den wirtschaftlichen Verhaltnissen Rechnung 
tragt und mit knappen Worten eine Begriindung gibt, die den fach
lichen Anschauungen der Parteien entspricht. 

Bei groBeren Objekten fallt auch die Kostenfrage noch ins Gewicht, 
denn selbst bei sehr generoser Bezahlung der Schiedsrichter wird das 
Schiedsgerichtsverfahren ganz wesentlich. billiger kommen als die 
Durchfiihrung eines Prozesses bis zum Reichsgericht. 

~achteile des Schiedsgerichtsverfahrens konnen nur dann ein
treten, wenn das Schiedsgericht falsch zusammengesetzt ist. Fehler
hafte Zusammensetzung des Schiedsgerichtes hat fast immer veranlaBt, 
daB die Schiedsspriiche in keiner Weise die Autoritat des Gerichtsurteils 
hatten, und daB vielfach die unterliegende Partei den Spruch des Schieds
gerichtes mit Recht als weniger objektiv und gerecht empfand als ein 
gerichtliches Urteil. Zu einer solchen fehlerhaften Zusammensetzung 
des Schiedsgerichtes kann die Bestimmung in § 1028 ZPO., daB jede 
der Parteien getrennt Schiedsrichter ernennt, beitragen, denn die von 
den Parteien ernannten Schiedsrichter miissen sich gewissermaBen 
zwangslaufig als Vertreter einer Partei fiihlen, die sie nur deshalb er
nannte, weil sie von ihnen eine entsprechende Vertretung Hirer In
teressen im Schiedsgericht erwartete. Deshalb wird auch bereits mehr
fach die Schiedsgerichtsklausel so gefaBt, daB die Parteien sich von vorn
herein auf eine iiberragende Personlichkeit als Vorsitzenden einigen und 
diesem dann die Ermachtigung geben, von sich aus zwei weitere unpar
teiische und besonders sachverstandige Schiedsrichter zu ernennen. Auf 
diese Weise kann jedenfalls eine bessere Gewahr dafiir gegeben werden, 
daB ein unparteiisches Gericht zustandekommt als bei dem in der ZPO. 
vorgesehenen Verfahren. Zulassig ist ein abweichendes Verfahren, die 
Bestimmungen in §§ 1028 und 1029 ZPO. sind nur erganzende, nicht 
zwingende Rechtsnormen1). Man muB sich bei der Zusammensetzung 
eines Schiedsgerichtes und der Vereinbarung der Schiedsgerichtsklausel 
immer dariiber klar sein, daB es sich um ein unparteiisches Gerichts
verfahren handeln muB, das sich nur insoweit von dem ordentlichen 
ProzeBverfahren unterscheiden darf, als es die Gewahr groBerer 
Schnelligkeit, geringerer Kosten und groBerer Sachverstandigkeit der . 
Richter bieten soIl. 

Die Neufassung der deutschen ZPO. vom 13. Februar 1924 hat 
auch die Vorteile des Schiedsgerichtsverfahrens insofern anerkannt, 
als sie gegeniiber dem bisherigen Rechtszustande wesentliche Erleich
terungen fiir das Schiedsgerichtsverfahren bringt. Wahrend bisher die 

1) RG.Entsch. Bd. 26, S. 373 u. Bd. 87, S. 185. 
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Vollstreckung nur moglich war auf Grund eines Vollstreckungsurteils, 
geniigt jetzt ein GerichtsbeschluB, der nur dann nicht erlassen werden 
darf, wenn sich der Schiedsspruch iiber eine gesetzliche Vorschrift oder 
zwingende Rechtsnormen hinweggesetzt hat. Nach der friiheren Rege
lung war das Vollstreckungsurteil schon dann nicht zu erlassen, wenn 
einer der zahlreichen Grlinde vorlag, derentwegen die Aufhebung des 
Schiedsspruches nach der ZPO. beantragt werden konnte. Jetzt braucht 
die rechtskraftige Erledigung einer Aufhebungsklage nicht abgewartet 
werden, sondern der VollstreckbarkeitsbeschluB kann schon erlassen 
werden, wenn die Aufhebungsklage in einer Instanz vorlaufig voll
streckbar abgewiesen ist. Eine weitere Erleichterung hat das Schieds
gerichtsverfahren ferner mit der Ermoglichung der Vollstreckbar
erklarung von schiedsgerichtlichen Vergleichen erfahren. Bei der stets 
zunehmenden Bedeutung des Schiedsgerichtswesens ist auch zu hoffen, 
daB die bevorstehende GesamtprozeBreform noch weitere Erleichterun
gen und eine Klarung der noch ungelOsten Probleme des schiedsrichter
lichen Verfahrens bringen wird1). 

4. Die Banarbeiten. 
Die Bauausfiihrung ist der SchluBakt der Tatigkeit des Bauinge

nieurs, mit dem fertigen Bauwerk tritt er in die Offentlichkeit. Es ist 
daher auch natiirlich, daB das Bauen 'von den meisten Menschen als 
die Hauptarbeit des Bauingenieurs angesehen wird, da die Unmenge 
von technischen und wirtschaftlichen Vorarbeiten nicht in die Er
scheinung tritt. Immerhin ist aber das fertige Bauwerk das sichtbare 
Zeichen der Arbeit und somit die Bauausfiihrung, wenigstens im engeren 
Sinne, doch die Hauptarbeit des Bauingenieurs. 

Wie bereits in Kapitel 1 ausgefiihrt, erfordert jede Bauausfiihrung 
zunachst die Aufstellung eines an Hand der Bauplane undo der Be
dingnisse aufgestellten sowie der Ortlichkeit angepaBten Bauprogramms 
oder Arbeitsplanes. Das Bauprogramm zerfallt in die drei zeitlich 
aufeinander folgenden Hauptabschnitte: 

1. Die Baustelleneinrichtung, 
2. die Ausfiihrung der Bauarbeiten oder die Herstellung des Bau

werkes, 
3. die Baustellenabraumung. 

Hauptabschnitt 1 erfordert zuerst die Feststellung der benotigten Be
triebsmittel, Hauptmaschinen und sonstigen Gerate sowie der Trans
portanlagen, Werkplatze, Schuppen, Baracken usw., welche erforderlich 
sind, urn einen ungehinderten und wirtschaftlichen Baufortgang zu er
moglichen, und umfaBt aIle Arbeiten fiir den Antransport, fiir Ein
richtung und Montage sowie etwaige Rodungs- und Planierungsarbeiten. 
Hauptabschnitt 2 umfaBt die Beschaffung der Bau- und Betriebsstoffe 

1) Eine knappe, dabei aber zuverlassige Darstellung des schiedsrichter
lichen Verfahrens bringt das jetzt erschienene Biichlein von Ernst Richter, 
Landgerichtsdirektor, Das deutsche Schiedsgerichtsverfahren, Berlin 1927. 



Die Bauarbeiten. 343 

und den eigentlichen Baubetrieb mit allen Hilfsanlagen. Haupt
abschnitt 3 enthalt die gleichen Arbeiten wie I in umgekehrter Reihen
folge. 

Die Arbeitsleistungen werden am besten auf die aufzuwendenden 
Arbeitszeiten bezQgen, denn aus diesen konnen die Geldkosten durch 
Einsetzen der Einheitssatze berechnet werden. In Deutschland stehen 
in den evangelischen Landesteilen in einem gewohnlichen Jahr von 
365 Tagen bei 52 Sonntagen und 8 gesetzlichen Feiertagen 305 Arbeits
tage zur Verfiigung,· in den katholischen Landesteilen kommen noch 
weitere 7 kirchliche Feiertage hinzu, so daB nur 298 Arbeitstage zur 
Verfiigung stehen. Fiir Frost- und Regentage sind bei Tiefbauarbeiten 
im Durchschnitt noch weitere 50 Tage in Abzug zu bringen, so daB nur 
250 wirkliche Arbeitstage verbleiben, d. s. bei achtstiindiger Arbeitszeit 
2000 Arbeitsstunden. Bei maschinellen Betricben gehen hiervon noch 
die Unterbrechungen durch Ausbesserungen, Revisionen usw. ab, die 
man zu etwa 20 Tagen annehmen kann, so daB auf Baustellen mit 
Maschinenbetrieben nur mit 230 Betriebstagen pro Jahr gegeniiber 
250 Arbeitstagen gerechnet werden kann. 

Nach den Untersuchungen von Eckert!) kann indes fiir groBere 
Erdarbeiten mit Maschinenbetrieben mit einer groBeren Zahl von Be
triebstagen gerechnet werden, und zwar gibt er folgende Zahlen an: 

Baggerbetriebsart 

a) Trockenbagger: 
Eimerbagger 
Loffelbagger . . 

b) Na/3bagger . . . 

Durcbscbnlttlicbe Betriebstage 

pro Monat 

23 
22 
20 

pro Jabr 

276 
264 
240 

Unter Beriicksichtigung dieser zur Verfiigung stehenden Arbeits
oder Betriebstage sind an Hand des Bauprogramms die Bautermine 
festzusetzen, und zwar sindsie unter normalen Verhaltnissen so zu 
bemessen, wie es eine ordnungsmaBige Durchfiihrung der Arbeiten 
ohne jede unnatiirliche Beeinflussung erfordert. Nur wenn es sich um 
Arbeiten handelt, deren rascheste Durchfiihrung ohne Riicksicht auf 
die damit verbundenen Kosten erforderlich ist, muB der Nachteil eines 
forcierten Betriebes mit vielfach unrationeller Dbersetzung der einzelnen 
Arbeitsstellen in Kauf genommen werden. 1m iibrigen ist der Zeit
aufwand fiir die drei Hauptabschnitte des Bauprogramms abhangig von 
der Art, dem Umfange und der Ortlichkeit der Bauausfiihrung. 

a) Erdarbeiten. 
Die erste und manchmal wichtigste Arbeit bei Ingenieurbauten ist 

die Erdarbeit, d. i. das Bewegen von Erd- oder Bodenmassen. Die 
Erdarbeiten bestehen entweder im Ausgraben oder Ausschachten, im 
Einschneiden oder im Auftragen. Das Ausschachten kommt regelmaJlig 

1) Eckert, H.: Uber Kostenberechnungen im Tiefbau. Berlin 1925. 
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vor bei der Herstellung von Baugruben. Das Einschneiden findet statt 
bei der Herstellung von Graben, Kanalen, StraBen- und Eisenbahnen. 

.' 

Hierher gehort auch das 
Anschneiden, d. i. die nur 
teilweise Entfernung der 
Bodenmassen zur Herstel
lung eines Planums oder 
eines Bauwerkes, wie in 
nebenstehenden Skizzen 
angedeutet ist. Einschnei
den und Anschneiden wer
den allgemein mit A btrag 
bezeichnet. 

Der Auf trag , d. h. das 
Aufschiitten von Boden

massen, kommt vorbei der Bildung von Dammen, Deichen usw. 
Der Boden muB nun bei allen Erdarbeiten zunachst gelOst, dann 

in FordergefaBe geladen, in diesen transportiert und schlieBlich abge
laden und wieder verbaut werden. Das Losen und Laden bezeichnet 
man mit Bodengewinn ung. Wir haben also drei verschiedene 
Arbeitsleistungen zu unterscheiden: 

1. die Gewinnung des abzutragenden Bodens, 
2. die BefOrderung des Bodens an den Bestimmungsort, 
3. das Einbauen des Bodens am Bestimmungsort. 
Weiter sind nach den Arbeitsmethoden drei Hauptgruppen zu 

unterscheiden: 
1. Erdarbeiten im Trockenen, iiber Wasser, 
2. Erdarbeiten unter Wasser, aber Aushub im Trockenen unter 

Wasserhaltung, 
3. Erdarbeiten unter Wasser ohne Wasserha.ltung. 
SchlieBlich kommt noch in Betracht der Zweck der Erdarbeit, 

ob sie nur Nebenarbeit, wie bei Herstellung von Baugruben, oder Haupt
arbeit ist, wie bei Herstellung von Verkebrsanlagen, StraBen, Eisen
bahnen, Kanalen und Hafen, oder bei Herstellung von Schutzanlagen, 
Deichen, Staudammen usw. Je nach dem Zweck der Erdarbeit ist die 
Arbeitsmethode verscbieden und die Arbeitsmethode ist in erster Linie 
bedingt durch den Wasserstand. Wir teilen also unseren Stoff am besten 
so ein, daB wir die drei verschiedenen Arbeitsleistungen fiir sich er
ortern und bei jeder Arbeitsleistung den Zweck und die Arbeitsmethode 
berucksichtigen. Dabei kann hier von einer wirtschaftlichen Verteilung 
der Erdmassen bei Verkehrsanlagen, welche in das Gebiet der Tras
sierung gebOrt, sowie von einer wirtschaftlichen Verwendung oder Ab
lagerung des Bodens, welche von der Ortlichkeit und den Bodenpreisen 
im einzelnen FaIle abhangen, Abstand genommen werden, und wir 
konnen uns beschranken auf die Ausfiihrung von Erdarbeiten nach 
einem gegebenen Bauplane. 

Die Bodengewinnung. Das Losen des Bodens gescbieht mit den 
verschiedenartigsten Werkzeugen, je nachdem es sich um trockenen 
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oder nassen, weichen oder harten, felsigen Boden handelt, sowie ob 
geringe oder bedeutende Mengen zu losen sind. AuBer der gewohnlichen 
Schaufel bei losen Bodenarten, d. h. Erdarten ohne Zusammenhang, 
kommt bei Stichboden der Spaten in Anwendung. Dazu tritt bei Boden 
mit starkem Zusammenhang die Picke oder Hacke als Breithacke, bei 
Gerollen und anderen tJbergangsbildungen zu den Felsarten die Spitz
und Kreuzhacke, bei schieferigen Felsarten die Brechstange und schlieB
Iich bei FeIs mit starken Banken das Sprengen mit Pulver, Dynamit 
und anderen Nitriten. Sprengungen werden indes bei allen festeren 
Bodenarten vorgenommen, um die Losung zu beschleunigen oder auch 
zu verbilligen; man verwendet hierzu niit Vorteil ein besseres Pulver 
mit hoherem Salpetergehalt. 

Handelt es sich um die Losung groBerer Erdmassen, so ist die 
Verwendung von Arbeiteru bei den zeitigen Lohnverhaltnissen meistens 
unwirtschaftlich und es treten an ihre Stelle die Gra bmaschinen, 
Das sind Pfliige, Schraper, Greifer oder Greifbagger, Schaufelgraber 
oder Loffelbagger, und schlieBlich die Kettengraber, welche aus einer 
Kette mit angehangten Eimeru bestehen und entweder Trockenbagger 
oder NaBbagger sind. Zu den NaBbaggern gehoren dann feruer noch 
die Pumpenbagger, welche den Boden unter Wasser durch einen 
Schneideapparat losen und aufsaugen. 

Die Arbeit des Losens ist also abhangig einmal von der Bodenart 
und sodann von dem Umfang der zu bewegenden Bodenmassen. Es 
ist daher zunachst notwendig, sich Kenntnis von der Beschaffenheit 
des zu lOsenden Bodens zu verschaffen und zu dem Zwecke genaue 
Bodenuntersuchungen mindestens bis zur Tiefe der Bausohle anzu
stellen. In PreuBen sind in dem RunderlaB des Ministers der offent
lichen Arbeiten vom 16. Marz 1909 die erforderlichen Bodenunter
suchungen vor der Ausschreibung von Erdarbeiten genau vorgeschrieben. 

Je nach ihrer mehr oder weniger schweren LOsung unterscheidet 
man drei Hauptgruppen Bodenarten: 

I. Stich boden, der noch mit dem Spaten gestochen werden kann, 
. II. Hack boden, der mit der Hacke gelOst werden muB, 
III. Sprengboden, der nur durch Sprengen ge16st werden kann. 
Jede dieser drei Hauptgruppen laBt sich wieder in zwei Unter

klassen einteilen, namlich: 
I. Stichboden in 

a) Erdarten ohne Zusammenhang, als Humus, reiner Sand und loser 
feiner Kies ohne Bindemittel, 

b) Erdarten mit geringem Zusammenhang lmd weichem Gefiige, als 
sandiger Lehm, sandiger Ton und feiner Kies mit weichem Bindemittel. 

II. Hackboden in 
a) Erdarten mit starkem Zusammenhang und zahem Gefiige, aber 

geringem Hartegrade, als Lehm, Ton, Mergel, Kies mit starkem Binde
mittel, 

b) tJbergangsbildungen zu den Felsarten oder schieferige weiche 
Felsarten, aIs Gerolle, verwittertes und schieferiges Gestein. 
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III. Sprengboden in 
a) Felsen in Banken, 
b) Massengesteine, welche keine oder wenig naturliche Trennungen 

aufweisen und daher schwer zu sprengen sind. 

Der Boden Ia kann ohne weiteres mit der Schaufel oder dem Spaten 
gestochen und in die FordergefaBe geladen werden, erfordert also 
keinen besonderen Arbeitsaufwand zum Losen. 

Der Boden Ib kann ebenfalls noch mit dem Spaten gestochen werden, 
aber er wird vorteilhafter vorher mit der Hacke oder Picke aufgelockert 
und dann erst mit der Schaufel in die FordergefaBe geworfen. Der 
Boden IIa muB bereits vorher mit der Hacke oder Picke oder auch 
durch Keile gelOst werden, bevor er mit der Schaufel in die FordergefaBe 
geworfen werden kann. Der Boden lIb muB vorher mit Spitzhacke, 
Kreuzhacke und Brecheisen gelOst werden. Fur den Boden IlIa ge
nugen keine mechanischen Hilfsmittel mehr zum Losen, sondern es ist 
schon Sprengen mit Pulver oder Dynamit, Roburit usw. notig. Der 
Boden III b endlich ist schwer schieBbar, sein Losen erfordert viele und 
tiefe SprenglOcher sowie die kraftigsten Sprengmittel. 

Diese Einteilung der Bodenarten berucksichtigt lediglich die Festig
keit, den Zusammenhang und die Harte des Bodens und laBt den Wasser
gehalt unberucksichtigt. Dieser spielt aber ffir die Bearbeitung des 
Bodens eine wesentliche Rolle, und daher ist auch vom Reichsverdin
gungsausschuB eine Einteilung der Bodenarten nach den Schwierig
keiten der Bearbeitung mit Hand unter Berucksichtigung des Wasser
gehaltes vorgenommen, DIN 1962. Baggerbetriebe verlangen wieder 
eine andere Einteilung, und zwar eine Einteilung in Klassen, von denen 
jede aIle Bodenarten umfaBt, die einen fast gleichen Einwirkungsgrad 
auf die Wirtschaftlichkeit der Baggerbetriebe haben. Rathjens1) 

teilt daher fiir Baggerbetriebe die Bodenarten in folgende 7 Klassen: 
Klasse 1. Sand. 
Klasse 2. Kies (bis zur FaustgroJ3e). 
Klasse 3. Lehm, Letten, trockener Ton. 
Klasse 4. Mergel (Geschiebemergel). 
Klasse 5. Moor, weicher Schlick, Klai usw. 
Klasse 6. Bodenarten, die sich ohne Vorsprengung baggern 

lassen, wie Triimmergestein, Schiefer und weicher 
Sandstein. 

Klasse 7. Bodenarten, die eine vorherige Sprengung erfordern, 
wie gewachsener Felsen in geschlossenen Biin
ken usw. 

Die Bodenklasse 5 ist in die sonst iibliche Einteilung der Bodenarten 
eingeschaltet, weil die Bodenarten dieser Klasse schwierig zu baggern 
sind und bei Niederschlagen eine Baggerung iiberhaupt unmoglich 
machen konnen. Die Baggerleistungen sind daher sehr vorsichtig zu 
bemessen, sie konnen bei trockener Witterung groBer, bei ungiinstiger 
Witterung oder durch Auftreten von Wasser sehr gering werden. 

1) Rathjens, J.: Erfahrungsergebnisse tiber Trockenbaggerbetriebe, 
2. Aufl. Berlin 1922. 
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FUr die Bodenklassen 6 und 7 kommt der Eimerkettenbagger nicht 
mehr in Frage, wohl aber der Loffelbagger, der bei geeigneter Bauart 
in den Bodenarten der Klasse 6 noch ohne vorheriges Losen des Materials 
durch Sprengung arbeiten kann, und selbst in gewachsenem Felsen, der 
durch Sprengung geliiBt wird, zum Laden des gelOsten Felsens noch giin
stiger arbeitet aIs der Handbetrieb. Allerdings gehen die Leistungen 
in diesen beiden Bodenarten erheblich zuriick und steigen somit die 
Lohnkosten. Erfahrungswerte fiir diese Bodenklassen gibt Rathjens 
nicht an. 

Als Arbeitsmethoden in technischer Hinsicht stehen bei der 
Bodengewinnung zur Verfiigung: 

A. Bei Trockenaushub: 
1. das LOBen und Laden von Hand mit Schaufel, Spaten, Picke, 

Hacke, Brechstange, Keil und Sprengung, 
2. das LOBen und Laden mittels Pfliigen und Schrapern, 
3. das Losen und Laden mittels Greifbagger, 
4. das LOBen und Laden mittels Eimerkettenbagger auf Gleisen, 

Trockenbagger, 
. 5. das Losen und Laden mitteIs Dampfschaufel, LOffelbagger. 
B. Bei A ush u b un ter Wasser: 
das Losen und Laden mitteIs schwimmender Greifbagger, Eimer

kettenbagger und Saugbagger. 
Von diesen Arbeitsmethoden kommen je nach dem Zweck der 

Erdarbeit in Betracht: 
a) Beim landwirtschaftlichen Wasserbau: das LOBen und Laden von 

Hand, mit Pfliigen, Schrapern und Dampfschaufelpflug. 
b) Beim Aushub von Baugruben, sei es flir Griindungen von Bau

werken oder fiir Rohrleitungen, Kaniilen, Untergrundbahnen usw.: 
das Losen und Laden von Hand, mit Kranbagger, Greifbagger, 
Eimerbagger mit senkrecht stehender Eimerkette, sog. Vertikalbagger, 
und seltener, nur bei ganz groBen Baugruben, mit Trockenbagger und 
Loffelbagger. Die verschiedenen kleineren Gerate fiir enge Baugruben, 
als Sackbagger, indische Schaufel, Schlamm- und Sandpumpen, mogen 
nur nebenbei erwahnt werden. 

c) Bei Herstellung von StraBen und Eisenbahnen, Deichen und 
sonstigen Dammschiittungen: das Losen und Laden von Hand, mit 
Trockenbagger und LOffelbagger. 

d) Bei Herstellung von Tunnels: das LOBen und Laden von Hand 
mit Sprengungen unter Benutzung von Bohrmaschinen. 

e) Bei Herstellung von Schiffahrtskanalen: das Losen und Laden von 
Hand, mit Trockenbagger, Loffelbagger oder mit schwimmendem Eimer
kettenbagger und unter besonderen Umstanden auch mit Saugbaggern. 

f) Bei Herstellung von Vertiefungen in FlUssen, Hafen und Kanalen: 
das LOBen und Laden mit schwimmenden Greifbaggern, Eimerketten
baggem und Saugbaggern. 

Bei der Ausfiihrung von Erdarbeiten wird noch heute die mensch
liche Arbeitskraft trotz der groBen Kosten im Vergleiche zu den mecha-· 
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nischen Kraften vielfach verwandt, einmal weil sie am vollkommensten 
ausgenutzt werden kann und nur Geld kostet, solange sie wirklich ge
braucht wird, und sodann weil bei Bauarbeiten wegen ihrer Eigenart 
mechanischeKrafte nicht immer anwendbar sind. 

Bei Handarbeit ist es nun die Arbeitsleistung, welche ver
haltnismaBig viel kostet, wahrend die von der Leistung unabhangigen 
Kosten der Gerate verschwindend gering sind. Daraus folgt, 
daB der mechanische Widerstand des Bodens gegen Losung auf die 
Kosten der Handarbeit einen viel groBeren EinfluB ausubt als auf die 
Kosten der Maschinenarbeit. Eine moglichst zuverlassige Kennzeichnung 
und Einteilung der Bodenarten ist daher gerade bei Erdarbeiten im 
Handbetriebe auBerst wichtig. 

Die Gewinnung des Erdbodens laBt sich zwar zerlegen in das LOsen 
des Bodens und das Laden, d. h. das Werfen des gelosten Bodens in 
die FordergefaBe, aber im allgemeinen wird die Tatigkeit des weens 
und Ladens nicht getrennt, sondern es werden die meisten Angaben 
uber Erdarbeitsleistungen zusammen fiir das Losen und Laden gemacht. 
Immerhin empfiehlt es sich, die Bildung des gesamten Gewinnungs
preises getrennt aus den Kosten ffir das LOsen und fiir das Laden her
zuleiten. Die Arbeitsleistungen, und daher auch die Kosten, welche 
fur das Losen des Bodens erfordert werden, hangen vornehmlich von der 
Festigkeit des Bodens abo Loser Sand und dergleichen braucht uber
haupt nicht gelockert zu werden, und bei etwas festeren Bodenarten 
kommt die Losungsarbeit nur dadurcb zur Geltung, daB dem Einstechen 
der Schaufel beim Laden ein kleiner Widerstand entgegengesetzt wird. 
Noch festerer Boden muB vor der Benutzung der Schaufel oder des 
Spatens mit anderen Werkzeugen, Picken, Hacken, Brechstangen, 
Keilen usw. gelockert werden, es muB zunachst Material gemacht 
werden, wie die Erdarbeiter sich ausdriicken. Fester Fels wiederum 
muB mit Sprengmitteln aus seinem Gefiige gebracht werden. Wahrend 
also bei dem losen Sandboden LOsungskosten uberhaupt nicht ent
stehen, bei etwas festeren Bodenarten nur durch Verringerung der Lei
stung in die Erscheinung treten, konnen und mussen bei den anderen 
Bodenarten die Losungskosten unmittelbar in Rechnung gestellt werden. 

Auch die Kosten fur das Laden sind, wenn auch in geringerem 
Grade, abhangig von der Bodenart. Auch hier vermindern sich die 
Leistungen mit der Festigkeit des Bodens. Die Grlinde hierfur liegen 
erstens in der groBeren Auflockerung der festeren Bodenarten, die eine 
groBere Anzahl von Schaufelwiirfen auf Icbm notig macht, sodann in 
dem allgemein hOheren spezifischen Gewicht, das die festeren Boden
arten besitzen und durch das die mechanische Arbeit des Hebens ver
groBert wird, und schlieBlich in der rolligen Eigenschaft der gelockerten 
festeren Bodenarten, die einzelnen Stucke rollen leicht wieder von der 
Schaufel herunter, wodurch ebenfalls mehr Schaufelwiirfe auf Icbm 
erforderlich sind. AuBerdem hangt naturgemaB die Leistung in hohem 
Grade von der Hohe der Forderwagen abo 

Als Leistungen eines Erdarbeiters in Kubikmetern fiir eine Arbeits
stunde konnen die in folgender Tabelle angegebenen angenommen werden: 



B
od

en
-

kl
as

se
 

vo
n 

Ia
 

1,
1 

Ib
 

0,
65

 
lI

a
 

0,
42

 
lI

b
 

0
,3

0
 

Il
Ia

 
0,

17
 

II
Ib

 
0,

07
 

Z
u

s
a
m

m
e
n

s
te

ll
u

n
g

 d
e
r 

B
o

d
e
n

g
e
w

in
n

u
n

g
s
k

o
s
te

n
 v

o
n

 H
a
n

d
. 

L
el

st
un

g 
K

os
te

n 
de

r 
G

ew
ln

nu
ng

 v
on

 1
 c

bm
 B

od
en

 i
n

 P
f.

 
el

ne
s 

A
rb

el
te

rs
 

A
rb

el
ts

lo
hn

 f
fi

r 
1 

A
rb

el
ts

tu
nd

e 
70

 P
f.

 
In

 1
 A

rb
el

ts
st

un
de

 
V

er
zi

ns
un

g,
 A

bn
ut

zu
ng

 u
n

d
 

I 
Z

us
ch

la
g 

I in
 c

bm
 

V
er

sl
ch

e·
 

A
us

be
ss

er
un

g 
de

r 
fU

r 
du

rc
h-

ru
ng

s-
Z

er
kl

ei
ne

-
B

et
rl

eb
s-

sc
hn

lt
t-

A
rb

el
ts

-
be

lt
ra

ge
 

H
an

d-
B

oh
r-

ru
ng

s-
S

pr
en

g-
un

ko
st

en
 

G
es

am
t-

bl
s 

ll
ch

 
lo

hn
 

10
 'I

. 
g

er
it

e 
ge

ra
te

 
g

er
it

e 
m

it
te

l 
1

0
 ./

. 
ko

st
en

 

2,
0 

1,
45

 
48

 
5 

2 
-
-

-
-

5 
60

 
1

,1
0

 
0,

82
 

85
 

9 
5 

--
-

-
1

0
 

10
9 

0
,6

9
 

0,
59

 
11

9 
12

 
6 

-
-

-
-

13
 

15
0 

0,
50

 
0,

44
 

15
9 

16
 

8 
--

-
-

-
-

18
 

20
1 

0
,3

0
 

0,
23

 
30

4 
3

0
 

1
0

--
1

5
 

1
0

-1
5

 

1
0

=
15

1 

38
1

) 
40

 
43

7 
0,

18
 

0,
12

 
58

3 
58

 
1

5
-2

0
 

1
5

-2
0

 
75

2
) 

7
6

 
84

0 

In
 n

as
se

m
 B

o
d

en
, 

d
. 

h
. 

b
ei

 A
u

sh
u

b
 i

m
 T

ro
ck

n
en

 u
n

te
r 

W
as

se
rh

al
tu

n
g

, 
v

er
te

u
er

n
 s

ic
h

 d
ie

 
L

os
e-

u
n

d
 

L
ad

ek
o

st
en

 u
rn

 1
5

-2
5

 v
H

, 
d

a 
n

as
se

r 
B

o
d

en
 s

ch
w

er
er

 i
st

 a
Is

 t
ro

ck
en

er
 u

n
d

 a
u

ch
 

le
ic

h
te

r 
v

o
n

 d
er

 S
ch

au
fe

l 
w

ie
de

r 
ab

g
le

it
et

. 

1)
 

0
,1

5
 k

g
 D

y
n

am
it

 z
u

 2
,5

0 
= 

0,
38

 M
. 

2)
 

0
,3

0
 k

g
 D

y
n

am
it

 z
u

 2
,5

0 
= 

0,
75

 M
. 

A
rb

el
ts

-
st

un
de

n 
zu

m
 L

a
d

e
 

aI
le

ln
 V

O
D

 

1 
cb

m
 

B
od

en
 

0,
70

 
0,

75
 

0,
80

 
0,

90
 

1,
0 

1,
2 

n 

tJ
 

$
' to
 ~ ~.
 

co
 

II>

~
 



350 Die Bauausfiihrung. 

Fiir den praktischen Gebrauch ist es angebracht, eine untere und 
eine obere Grenze der Leistungen bei den verschiedenen Bodenarlen 
zu haben, um auch innerhalb einer Bodenklasse die etwa in Frage 
stehende Bodenart noch verschieden bewerten zu konnen. Es sind 
daher auI3er der Durchschnittsleistung auch noch diese Grenzwerte in 
der Tabelle angegeben. Durch Division des Stundenlohnes mit der 
durchschnittlichen Arbeitsleistung in einer Stunde ergeben sich dann 
die ArbeitslOhne fiir das LOsen und Laden von I cbm Boden. Nehmen 
wir den Stundenlohn zu 70 Pf. an, so ergibt sich der in der Tabelle 
angegebene Arbeitslohn fiir Icbm Bodengewinnung der einzelnen 
Bodenklassen. Hierzu kommen die vom Arbeitgeber zu leistenden 
Versicherungsbeitrage, welche mit 10 vH angenommen sind. 

Fiir die Berechnung der Ausgaben fiir Hand- und Bohrgerate, MeB
gerate usw. ist die Arbeiterzahl maBgebend. Bezeichnet man mit Q 
die Gesamtleistung, mit q die Durchschnittsleistung eines Arbeiters in 
einer Arbeitsstunde, mit n die Anzahl der Arbeiter, mit t die tagliche 
Arbeitszeit, mit a die Zahl der Arbeitstage und mit p den Hundertteilsatz 
der fiir Nebenarbeiten oder wegen voriibergehender Krankheit im 
Durchschnitt ausfallenden Arbeiter, so ergibt sich die erforderliche 
Arbeiterzahl aus der Gleichung 

Q = a· t· n· q (l-l~) 
zu Q 

n= a.t.q(l-l~). 
1st Q = 100000 chm, 

a = 250 Tage, 
t = 10 Stunden, 
q = 0,59 cbm bei Bodenklasse lIa, 
p =5 vH. 

so wird n = 100000 5 = 71 Arbeiter. 
250·10·0,59 (1- 100) 

Nach der Zahl der Arbeiter und nach der Bodenart konnen die 
erforderlichen Arbeitsgerate zum LOsen und Laden des Bodens be
stimmt und die Kosten fiir den An- und Abtransport nach der Bau
stelle, die Ausgaben fiir die Verzinsung, Abnutzung und Ausbesserung 
berechnet- werden. 

Die Anschaffungskosten der Arbeitsgerate ergeben die Preislisten 
der Fabriken oder sind durch Einholung von Angeboten zu ermitteln. 
Die An- und Abfuhrkosten hangen von der Lage der Baustelle ab, 
fiir die Verzinsung der Anschaffungskosten hat der Unternehmer zur 
Zeit etwa 10 vH zu rechnen, die Abnutzung und die Ausbesse
rungen richten sich nach dem Umfang der Arbeit und nach der Boden
art, so daB allgemeingUltige Durcbschnittszahlen hierfiir sich nicht 
angeben lassen. Bei Angeboten muB man also diesa Ausgaben fiir jeden 
einzelnen Fall ermitteln, fiir Kostenanschlage kann man aber mit den 
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in der Tabelle angegebenen Mittelwerten rechnen. Der Verbrauch an 
Sprengstoffen zum Losen des Bodens wird in neuerer Zeit bei den 
hohen ArbeitslOhnen zur Beschleunigung der Arbeiten moglichst ge
steigert, und man kann im Durchschnitt die in der Tabelle angegebenen 
Satze annehmen. Fur das Losen des gewachsenen Felsens mit Spreng
mitteln kann mit den in folgender Tabelle angegebenen Durchsehnitts
kosten gereehnet werden. 

Durchschni tt Ii che Kosten der Sprengarbei ten. 

Bomarbeit mit Hand 

., auf 1 m Bomloch auf 1 cbm Fels ., ., 
'" .. 
" '" ~ to 1'1 ~ t.t = . ... 

to 1'1 r= cP ~ ~~ '" ~~ .£ ~ ,~ '" '" ...,'" 0 

~! ~~ ] § ~~-§ F'I 
-< .. ~ .. <~ 

Pf. m 

lIb 3 20 0,10 0,3 
lIla 5 30 0,40 2,0 
IIIb 9 40 0,70 6,3 

Bohrarbeit mit Druckluftbommaschinen 

lIb 350 
IlIa 350 
IIIb 350 

m 

7,0 
5,0 
2,5 

Pi. 

50 
70 

140 

m 

0,10 
0,40 
0,70 

Losungskosten von 1 cbm Fels in Pi. 
Lohn fiir 1 Arbeitsstunde 70 Pi. 

Arbeitslohn 

1'1 
'" ~ 
F'I 

21 
140 
441 

5 
28 
98 

• 1'1 ... '" "' .... ~ ,~ 
00<:: 

F'I al 

4 
21 
70 

~-1'1.£ " ..., 
~S 

15 
38 
75 

15 
38 
75 

~§~ 
""",0 ".e ..... 
:a~~ 
i:l3~ 
~F'I~ 

4 
20 
59 

2 
7 

17 

..:, 1'1 
Ei.£ .. '" 
'" 0 t:3,"l 

44 
219 
645 

22 
73 

190 

Neben der Herstellung der SprenglOeher von Hand kommt bei um
fangreiehen Felsarbeiten, insbesondere bei Tunnelbauten, eine Her
stellung auf masehinellem Wege in Betraeht. Die masehinelle Ein
riehtung besteht dann aus der Kraftanlage und den Bohrmasehinen oder 
Bohrhammern. 1m Tiefbau gelangen heute in der Hauptsaehe Druek
luftbohrhammer zur Anwendung. Dampfbohrer sind fast ganzlieh 
verschwunden und elektriseh betriebene Hammer und Masehinen sind 
nur dann vorzuziehen, wenn elektrisehe Kraft billig zu beziehen ist 
und aueh die Leitungen unsehwer und sieher gegen Besehadigungen 
durch fallende Sprengtriimmer gesehiitzt werden konnen. 1m all
gemeinen besteht daher die Kraftanlage aus Kompressoren mit 
Luftkessel und Druekluftleitungen, einer Kiihlwasserpumpe sowie den 
Antriebsmasehinen, als welehe wieder Lokomobilen, Benzol- oder 
Elektromotoren dienen konnen. Da die Kompressoren aueh zu anderen 
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Zwecken im Tiefbau vielfach verwendet werden, u. a. ffir Druckluft
stampfer, zum Spritzverfahren, ffir BetonaufreiBer usw., so sind in 
nachstehender Tabelle die Betriebskosten fur Kompressoren zusammen
gestellt. Sie zeigen, daB die Antriebskraft den bedeutendsten Anteil 
an den Betriebskosten darstellt, daher ist, weil in dem PreBluftbetrieb 
in der Regel mehr oder weniger groBere Pausen auftreten, besonderer 
Wert auf eine automatische Ausriickvorrichtung zu legen, welche 
selbsttatig die Saugleitung bei geringem Luftverbrauch abschlieBt und 
damit den Energiebedarf nahezu auf die Leerlaufarbeit herunterdruckt. 

Ein Bohrhammer, wie er zum Bohren von Fels im Tiefbau im allge
meinen verwendet wird, benoti~ durchschnittlich 1 cbm angesaugte Luft 
pro Minute bei etwa 5 Atm. Uberdruck am Windkessel. Zur Erzielung dieses 
Druckes werden, wie aus der Tabelle ersichtlich, fUr jeden Kubikmeter an
gesaugte Luft bei Niederdruck 8-9 und bei Hochdruck 9-11 PS benotigt. 
Fur den Kuhlwasserbedarf ist mit 250 IjStd. und fiir 1 cbm Ansaug
leistung bei einstufigen und mit 200 I bei zweistufigen Kompressoren 
zu rechnen. Die Bedienung kann bei kleineren Anlagen von dem sonst vor
handenen maschinentechnischen Personal nebenbei mit besorgt werden. 
Die Luftleitungen miissen auf Grund der zu fordernden Luftmenge be
messen werden, bei langen Leitungen wahlt man den Querschnitt zu An
fang etwas groI3er als am Ende. 1m allgemeinen wird die Hauptleitung 
einen Durchmesser von 8()'-'125 mm haben, wahrend die St.arke der Zweig
leitungen sich nach der Anzahl der daran hangenden Bohrhammer oder 
sonstigen Apparate richten wird und geringer sein kann. 

Nachdem so die Kosten der Bodengewinnung ffir Icbm ermittelt 
sind, miissen noch die Zuschliige ffir Betriebsunkosten, ffir allgemeine 
Unkosten und bei Unternehmungen fUr Wagnisgebiihr und Gewinn ge
macht werden. Als Zuschlag fur Betriebsunkosten kann man fUr Kosten
anschlage bei Handarbeit im Mittel 10 vH rechnen. Wir erhalten dann 
als Gesamtkosten fUr I cbm Boden zu losen und zu laden bei den ver
schiedenen Bodenarten die in der Tabelle enthaltenen Mittelwerte. 

Bei der Verwendung von Maschinen verschieben sich nun die 
Faktoren Lund M der Kalkulationsformel, die ArbeitslOhne L werden 
geringer, wiibrend M durch den Betrieb der Maschinen vergroBert wird. 
Als Kraftmaschine kommt zur Zeit im wesentlichen nur die Dampf
maschine in Betracht, in Ausnahmefallen wird allerdings auch die 
elektrische Energie zum Antrieb benutzt, so daB die Dampfanlage ent
bemlich wird. Diesen besonderen Fall konnen wir aber hier auBer 
Betracht lassen. Die Konstruktion der Baggermaschinen wird als be
kannt vorausgesetzt. 

Die Schraper sind zwar eigentlich keine Grabmaschinen, weil 
sie keine Kraftmaschine erfordern, sondern von Menschen und Pferden 
bedient werden, sie werden aber doch dazu gerechnet. Bei den 
Schleppscmapern schleift das GefaB, mit dem der Boden gewonnen 
und befordert wird, auf dem Boden, es hat 1/10-1/5 cbm Inhalt, 
40-60 kg Gewicht, wird von I oder 2 Pferden gezogen und erfordert 
2 Mann Bedienung, den Kutscher und einen Mann zum Leiten des 
Schrapers beim Laden. Der letztere kann aber memere, 3-6 Scma
per bedienen. Der Kutscher schleift namlich den mit 2 Pferden be
spannten Scmaper an die Ladestelle heran, der zweite Arbeiter erfaBt 
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ihn und hebt ibn auf 2 Handhaben hinten etwas hoch, so daB er bei 
der Vorwartsbewegung, in den Bodeneingreift und sich sofort £Ullt, 
er laBt fun dann los, der Kutscher schleppt ihn zur Entladestelle und 
kippt fun durch Heben der Handhaben, so daB die Spitze des Schrapers 
in den Erdboden eingreift, wodurch er beim weiteren Anziehen der 
Pferde umgekippt wird. Die Fahrt geht dann wieder zuriick und wieder
holt sich, so daB die Pferde iiberhaupt nicht zum Stillstand kommen. 
Wahrend des Fortschaffens des einen Schrapers kann also der zweite 
Mann andere Schraper bedienen und fiillen. Den Schleppschraper be
nutzt man zweckmaBig nur bis zu 50 m Forderweite, weil beim Fort
schleppen auf groBere Entfernungen der Boden leicht wieder heraus
fallt, Die Anschiittung erfolgt in Lagen von 0,5 m Starke und es wird 
stets gegen die vorhandene Anschiittung gekippt. Man kann auf diese 
Weise Damme bis zu 4 m Hohe damit herstellen. 

Die Kosten sind fUr jeden Fall leicht zu berechnen. Der Schraper 
kostet 40--60 M., seine Dauer betragt 6-12 Monate, je nachdem 
ob der Boden kiesig, sandig oder weich ist. Fiir die Leistung der 
Pferde kann man einen Weg von 30000 m pro Tag rechnen. Bei 50 m 
Forderweite muB man infolge der kreisformigen Bahn, den der Schra-
per machen muB, fUr jede Fahrt 150 m redmen, so daJl taglich 310:00 = 200 

Fahrten gemacht werden konnen. Bei Verwendung eines Schrapers von 
0,20 cbm GroJle wiirden also 200· 0,20 = 40 cbm Boden mit einem Schra
per bewegt werden konnen und 4 Schraper wiirden zusammen taglich 
4,·40 = 160 cbm leisten. Sie erfordem 4·2 = 8 Pferde, 4 Kutscher, 1 Mann 
fUr die Beladestelle und 1 Mann fUr die Kippe zum Verbauen des Bodens. 
Bei Hackboden kommt noch das Losen durch Pfliigen hinzu. Die Leistung 
eines mit 2 Pferden bespannten Pfluges und 1 Mann zur Bedienung kann 
bei leichtem Hackboden zu 500 cbm, bei festerem zu 300 cbm taglich an
genommen werden. 

Der Radschraper faBt 0,25-0,45 cbm, er hat 150-270 kg Gewicht 
und kostet 180-220 M. Der Schraper hangt an einer zweiradrigen 
Wagenachse und wird bei der Fahrt an 3 Punkten gehalten und frei. 
getragen. Beim Beladen wird er durch Hebelstellung zum Einfassen 
in den Boden gesenkt, der Arbeiter muB aber darauf achten, daB die 
Spitze nicht zu tief in den Boden eingreift, weil der Schraper dadurch 
zum Uberschlagen und Entleeren ge bracht werden wiirde. Bei dem Wagen
schraper hangt das GefaB von der Plattform eines vierradrigen Wagens 
herab. Der Wagenschraperwird meistens nur zum Einebnen von Erdwegen 
benutzt und eignet sich gut zur Herstellung des Planums fiir Baugleise. 

In Deutschland haben die Schraper noch keine Anwendung ge
funden, in geeigneten Fallen sind sie aber zur Ersparung von Arbeits
lohnen sehr zweckmaBig. Dagegen finden beim landwirtschaftlichen 
Wasserbau die Pfliige und namentlich die Dampfpfliige bei Graben fiir 
Ent- und Bewasserungsanlagen sowie auch zum Verlegen von Tele
graphenkabel vielfach Anwendung. 

Eine Kombination des Pfluges mit der Dampfschaufel ist der 
Dampfschaufelpflug, der zwischen 2 Dampfpflugwinden hin- und 
hergezogen wird. Durch das Anziehen der einen Winde schopft sich der 
Behalter der Maschine voll von der zu bewegenden Erde, dann zieht 
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die andere Winde den Schaufelpflug mit dem gefiillten Behalter an die 
Entladestelle. Die Maschine wirkt beim Fiillen und Entleeren auto
matisch und wird von einem Steuermann, der sich darauf stellt, gelenkt. 
Der Dampfschaufelpflug hat sich bewahrt bei der Herstellung groBer 
Teiche, beim Aufwerfen von Deichen und Planierung von unebenem 
Boden, beispielsweise bei der Aptierung von Rieselfeldem. 

Zu den groBeren Erdarbeiten werden zur Zeit zwei Hauptgruppen 
von Baggem verwandt, die in ihrer Wirkungsweise und in ihren Be
trieben verschieden sind, d. s. die Eimer ketten bagger und die 
Loffel bagger, die wieder in verschiedenen Typen hergestellt werden. 
Die Eimer ketten bagger sind die altesten und zerfallen in 3 Unter
abteilungen: Portal bagger, die ein Durchfahrtsprofil besitzen, 
Hinter- oder Seitenschiitter, bei denen der Transportzug hinter 
dem Bagger aufgestellt wird, und Doppelschiitter, die eine Portal
offnung besitzen, aber auch als Hinterschiitter arbeiten konnen, so daB 
dem Bagger auf zwei Gleisen von einer Seite die Ziige zugefiihrt werden 
konnen. Die Hinter- oder Seitenschiitter stellen sich im Anschaffungs
preise etwas billiger als ein Bagger gleicher Leistungsfahigkeit in Portal
ausbildung, ihr Betrieb hat aber wesentliche Nachteile im Gefolge, da 
die Gleise infolge der verhaltnismaBig schmalen Schwellenbasis bei 
nachgiebigem Untergrunde oder bei langdauemdem Regenwetter ein
seitig einsinken, wodurch der Einschnittsspan unregelmaBig wird und 
der Baggerfiihrer dauemd: mit dem Heben und Senken der Leiter mano
vrieren muB. Auch das getrennt yom Baggergleise nebenher verlegte 
Fordergleis erfordert standig besonders hohe Ausgaben an Arbeits
IOhnen. Die Portalbagger hingegen bieten mit der groBen Schwellen
basis und mit dem auf den Baggerschwellen mitverlegten Fordergleis 
dauemd wesentliche Ersparnisse. Daher ist der wichtigste und ge
brauchlichste aller Eimerkettenbagger fiir den Tiefbau der Portalbagger. 
Der Kraftantrieb geschieht entweder durch Dampf oder Elektrizitat. 

Die Eimerkettenbagger konnen entweder als Hochbagger den 
Boden abgraben, der sich iiber ihrer Gleislage befindet, oder am Tief
bagger den Boden graben und heben, der unterhalb ihrer Gleisebene 
liegt. SolI der Eimerbagger als Hochbagger arbeiten, so muB eine tief
liegende ebene Flache vorhanden sein oder vorher hergestellt werden, 
auf welcher die Gleise fiir die Bewegung des Baggers verlegt werden 
konnen. Der Hochbagger arbeitet also in den Fallen mit Vorteil, wenn 
zur Gewinnung von Boden eine Bodenerhebung abgetragen werden 
soIl, wie bei Uferabgrabungen oder Erweiterung von Einschnitten, oder 
wenn die Gelandeoberflache sehr uneben ist. In letzterem FaIle miiBten 
fiir einen Tiefbagger zunachst bedeutende Einebnungsarbeiten vorge
nommen werden, bei einem Hochbagger fallen sie fort, da dieser sein 
Planum selbst herstellen kann. 1m Flachlande wird dagegen vor
wiegend der Tiefbagger zur Verwendung kommen, zumal da er bei der 
Lage seiner Gleisebene oberhalb des Einschnittes unabhangig yom 
Grundwasserstande arbeiten kann. 

Bedeutend jiingeren Datums als der Eimerkettenbagger ist der 
Loffelbagge1"; er ist erst seit demJahre 1904 in Deutschland im 

23* 
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Tiefbaugewerbe bekannt. Die Loffelbagger zerfallen nach ihrer Bauart 
in die beiden Gruppen: Universalloffelbagger und Eisenbahn
loffelbagger. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, daB 
der Universalloffelbagger seinen Oberwagen mit daran befestigtem Aus
leger um 3600 zu drehen vermag, wahrend bei dem Eisenbahnloffelbagger 
die drehende Bewegung nur vom Ausleger, der durch einen starken 
Bock gehalten wird, ausgefiihrt wird. Dadurch wird zwar eine Kraft
ersparnis erzielt, aber dieser Vorteil wird bei den gewohnlichen Erd
arbeiten durch den MiBstand wieder aufgehoben, daB der Ausleger sich 
nur um 2000 drehen und daher nicht wie der Universalbagger nach voll
endetem Baggerschnitt direkt wieder zum neuen Schnitt ansetzen kann, 
sondern entweder zuriickgefiihrt oder gedreht werden muB. Der 
Universalbagger ist daher der gebrauchlichste, die LoffelgroBe betragt 
0,6-3,0 cbm, normal 2,0 cbm. Die Kraftquelle kann ebenfalls Dampf 
oder Elektrizitat sein. 

Der Loffelbagger kann nach zwei Methoden arbeiten, als Kopf
oder Seitenbaggerung, welche sich nach der Lage des Baggergleises 
und durch die Art der Baggergleisverschiebung unterscheiden. Bei der 
Kopfbaggerung besteht das Gleis aus einzelnen, am besten aus 4 StoBen 
Gleis von 2,5 m Lange, die der Bagger vermittels zweier Ketten selbst 
nach und nach auf das von ihm hergestellte Planum vorstreckt. Bei 
der Seitenbaggerung arbeitet der Loffelbagger auf einem iiber das ganze 
Baggerfeld durchgehenden Baggergleis, das durch Arbeiter oder ver
mittels maschineller Kraft geriickt wird. Bei der Kopfbaggerung muB 
der Zug vorgezogen werden, wahrend bei der Seitenbaggerung der 
Bagger meistens am stehenden Zuge auf seinem langen Baggergleis 
wahrend der Beladung entlang fahrt. Dies hat den Nachteil, daB das 
Entlanglaufen des Baggers am leeren Zuge sehr zeitraubend ist und 
dem Bagger diese Zeit, wo er sonst Boden fordern konnte, verlorengeht. 
Die Seitenbaggerung ist au~h nur moglich, wenn ein breites abzu
tragendes Gelande vorhanden ist, die Kopfbaggerung kann dagegen in 
allen Fallen angewandt werden, und ihre in dem kurzen und leicht ver
schieblichen Baggergleis bestehenden Vorziige wiegen leicht den einzigen 
Nachteil auf, daB der zu beladende Zug am Bagger entlang vorgezogen 
werden muB, wodurch haufig eine weitere Lokomotive bedingt wird. 
Eine Abart der Kopfbaggerung ist noch die Schlitzbaggerung, bei welcher 
das Ladegleis kein durchgehendes sein kann, sondern links und rechts 
vom Bagger in den vorzutreibenden Schlitz auf dem Baggerplanum 
verlegt und mit dem Bagger vorgestreckt werden muB. Die Schlitz
baggerung ist daher auch teuerer als die normale Kopfbaggerung und 
wird in der Praxis durch eine mehrschnittige Kopfbaggerung mit durch
gehenden hoher liegenden Fordergleisen zu vermeiden gesucht. 

Eiir alle Trockenbagger ist neben der Bodenart die Rohe der 
Baggerwand fiir die I..eistungsfahigkeit des Baggergerates von groBer 
Bedeutung. Ein iibermaBig hoher Baggerschnitt beeintrachtigt die 
I..eistungsfahigkeit und damit die WirtschaftIichkeit des Trockenbaggers 
derartig, daB die Anlegung eines zweiten Schnittes vorteilhafter ist, 
wenn nur irgendwie die Moglichkeit hierzu besteht. :Auch kleinere 
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Schnitte bis zu 6 m sind fiir Eimerkettenbagger wegen des Mufigen 
Gleisriickens unwirtschaftlich. Fiir Loffelbagger stellt den besten Schnitt 
im mittleren Boden die 4----6m hohe Baggerwand dar, nur der Sand
boden gestattet wegen seiner Neigung, langsam zu rutschen, auch 
Schnitte von 10-15m ohne Beeinflussung der Leistungsfahigkeit. 

"Ober die Leistungen und aufgewendeten Lohnstunden hat Rathjens1) 

die Erfahrungsergebnisse aus 16 Baggerbetrieben zusammengestellt und 
daraus die in folgender Tabelle zusam~engestellten durchschnittlichen 
Leistungen und Lohnstunden fiir einen Eimerkettenbagger und einen 
Loffelbagger in den verschiedenen Bodenarten abgeleitet. 

Eimerkettenbagger Typ B. 
Eimerinhalt 0,25 obm, Aussohiittungen in der Minute 20, theoretisohe 

Leistung 0,25' 20 . 60 = 300 obm/Std. 

Durohsohnittliohe Leistung in der Baggerstunde und duroh
sohnittliohe Lohnstunden fiir 1 obm Boden. 

Boden- Lohnstunden fUr 1 cbm 
klasae 

Gesamt 

1. Einsohiohtiger 14stiindiger Betrieb. 
a) Ohne WassereinfluJ3. 

I 185 0,189 0,066 0,170 0,047 0,472 
II 150 0,198 0,075 0,217 0,057 0,547 

III 140 0,255 0,085 0,264 0,038 0,642 
IV 120 0,283 0,094 0,292 0,047 0,716 
V 90 0,491 0,170 0,340 0,038 1,039 

b) Mit WassereinfluJ3. 

I 170 0,208 0,066 0,189 0,047 0,510 
II 135 0,217 0,075 0,236 0,057 0,585 

III 105 0,368 0,151 0,387 0,057 0,963 
IV 90 0,443 0,198 0,453 0,057 1,151 
V 80 0,528 0,208 0,528 0,057 1,321 

2. Doppelsohichtiger 24stiindiger Betrieb. 
a) Ohne WassereinfluJ3. 

I 180 0,189 0,066 0,170 0,047 0,472 
II 145 0,198 0,075 0,217 0,057 0,547 

III 120 0,274 0,089 0,283 0,038 0,684 
IV 105 0,311 0,104 0,321 0,057 0,793 
V Wegen Betriebsgefahr durch unsichere Gleislage wird in dieser 

Bodenklasse keine Tag- und Nachtschicht in Frage kommen. 

Mit Wassereinflu13. 

I 165 0,208 0,066 0,189 0,047 0,510 
II 130 0,217 0,075 0,236 0,057 0,585 

III 95 0,396 0,151 0,415 0,057 1,019 
IV 80 0,472 0,208 0,491 0,057 1,228 

Fiir die Bodenklassen VI und VII kommt die Verwendung von Eimer
kettenbaggern im Kanal- und Eisenbahnbau nicht in Frage. 

~~---

1) Rathjens: s. S.346. 
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Universall6lfelbagger Typ G. 
Loffelinhalt 2 cbm, Hube in der Minute 2, theoretische Leistung 

2,0 . 2 . 60 = 240 cbm/Std. 
Durchschnittliche Leistung ill der Baggerstunde und durch

schnittliche Lohnstunden fur 1 cbm Boden. 

Boden
klasse 

I 
II 

III 
IV 
V 

Lelstung Lohnstunden fIir 1 c bm 

~~ I I Bagg:~r!unde Lf:~n u. Transport I Rippe I Werkst&tt 

1. Einschichtiger 14stundiger Betrieb. 

98 I 0,094 I 0,094 0,189 0,038 
90 0,113 0,094 0,226 0,038 
80 , 0,123 I 0,113 0,~36 0,038 
75 I 0,160 0,123 0,245 0,057 
60 0,302 0,170 0,340 0,038 

2. Doppelschichtiger 24stlindiger Betrieb. 

Gesamt 

0,415 
0,471 
0,510 
0,585 
0,850 

I 
II 

III 
IV 
V 

98 0,094 0,094 I 0,189 I 0,038 0,415 
90 0,113 0,094 0,226 0,038 0,471 
80 0,123 0,113 I 0,236 I 0,038 0,510 
75 0,160 0,123 0,245 0,057 I 0,585 

Wegen Betriebsgefahr durch unsichere Gleislage wird in dieser 
Bodenklasse keine Tag- und Nachschicht in Frage kommen. 

Fur Baggerung unter Wasserhaltung kommt der LOffelbagger nicht in Frage. 

Die angegeOOnen LeistungszaWen stellen die Leistungen fiir die 
tatsachlich geleistete Betriebs- oder Baggerstunde dar und 00-
rucksichtigen nicht, daB die Anzahl der moglichen Betriebsstunden 
und die Anzahl der wirklich geleisteten Betriebsstunden bei jedem Bau 
mehr oder weniger voneinander abweichen, da Storungen im Betriebe 
unvermeidlich sind. Will.man daher diese Storungen im BetrieOO 00-
riicksichtigen und die effektive Stundenleistung fiir die ganze Anzahl der 
moglichen Betriebsstunden wissen, so muB man die angegeOOnen ZaWen 
urn etwa 10 vH OOi leichtem, 15 vH bei mittelschwerem und 25 vH bei 
schwerem Boden ermaBigen. Mit diesen verkleinerten Leistungen ist 
zu rechnen bei der Bestimmung der Bauzeit, wahrend fiir die Bemessung 
des Gerateparkes die hoheren ZaWen maBgeOOnd sind. 

Nach Eckert l ) konnen als Leistungen fiir die ganze Anzahl der 
moglichen Betriebsstunden unter sonst normalen Verhaltnissen die 
in folgenden Tabellen angegebenen Werte angenommen wurden. 

I. Eimerbagger der Lubecker Maschinenbaugesellschaft. 

El 
Type 

3001 12501 
B A 

Effektive Stundenleistun-
I 

! 
I gen in cbm: I 

1. Einschichtiger Betrieb. 
a) Material trocken. 

in leichtem Boden. _ . '1 250 I 210 1 165 I 128 
in mittelschwerem Boden. 190 160 128 I 95 
in schwerem Boden . .. 120 I 100 80 60 

1) Eckert, s. S. 343. 

0 C I F 

I 
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1. E i mer b a. g g e r der Liibecker Maschinenbaugesellschaft (Fortsetzung). 

Type I aoo lE[l250 1 I B A 0 0 F 

b) Material gegen Wasser wenig empfindlich. 
in leichtem Boden. 220 1185 1150 I 115 82 I 60 
in mittelschwerem Boden. 170 140 115 I 85 60 38 
in schwerem Boden . 105 90 75 55 35 I 20 

c) Material gegen Wasser empfindlich. 
in leichtem Boden. 200 1651130 100 1 72 
in mittelschwerem Boden. 145 120 95 68 48 
in schwerem Boden . 90 75 60 45 28 

2. Doppelschichtiger Betrieb. 
a) Material trocken. 

I 50 

I ~~ 

32 
22 
15 

27 
17 
12 

in leichtem Boden. . .. 245 2051160 1125 I 90 1 
in mittelschwerem Boden. 180 150 120 90 60 
in schwerem Boden . .. UO 90 72 55 I 35 

62,51 35 
40 24 
21 14 

b) Material gegen Wasser wenig empfindlich. 

in leichtem Boden. . . ., 2151180 145 I 1121" 80 1 58 1 30 
in mittelschwerem Boden. 160 132 110 I 80 56 35 20 
in schwerem Boden . .. 95 80 68 50 32 18 13 

c) Material gegen Wasser empfindlich. 
in leichtem Boden. . .. 195 160 125 98 I 70 
in mittelschwerem Boden. 138 U5 90 65 45 
in schwerem Boden . ". 80 68 54 40 I 25 

II. Loffelbagger von Menck & Hambrock. 

Modell G 20 F2 

Effektive Stundenleistungen 
in cbm: 

1. Einschichtiger Betrieb. 
in leichtem Boden 96-120 I 75 
in mittelschwerem Boden 75 60 
in schwerem Boden 55 I 40 
in sehr schwerem Boden 32 24 

2. Doppelschichtiger Betrieb. 
in leichtem Boden . . . 92-U5 72 
in mittelschwerem Boden 72 58 
in schwerem Boden 52 38 
in sehr schwerem Boden 30 22 

Fl 

60 
48 
28 

58 
46 
27 

I 

48 
28 
14 

E 

45 
35 

44 
34 

25 
15 
10 

02 

35 
25 

34 
24 

Aus diesen Zusammenstellungen ist der EinfluB der Bodenart auf 
die Baggerleistung ohne weiteres zu entnehmen. Der EinfluB des 
Wassers auBert sich auf die Wirtschaftlichkeit des Baggerbetriebes bei 
den einzelnen Bodenklassen ganz verschieden. Wahrend in den Boden-
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klassen 1 und 2 kaum ein EinfluB des Wassers zu spiiren ist, kann in 
den anderen Bodenklassen 3-5 das Material durch das Wasser ganz 
andere Eigenschaften erhalten und hierdurch die Leistung stark beein
£luBt werden. 1m allgemeinen wird stets versucht werden, das Wasser von 
der Baugrube fernzuhalten, sei es durch Ableitung in natiirlichem Gefalle 
oder sei es durch Wasserhaltung mit Handpumpen oder mit maschinell 
betatigten Pumpenanlagen. Nur die Klassen 1 und 2 lassen haufig 
wegen der Durchlassigkeit des Bodens ein Abpumpen des Grundwassers 
gar nicht oder nur unter ganz erheblichen Kosten zu. Wenn bei diesen 
Bodenklassen die gewohnliche Wasserhaltung nicht geniigt, so ver
zichtet man in der Regel iiberhaupt auf ein Trockenhalten der Baugrube, 
um so mehr, da das Wasser selbst nur geringen EinfluB auf die Be
schaffenheit des Materials hat, hochstens daB der feine Sandboden in 
den Wagen haften bleibt und das Auskippen erschwert. Bei den Boden
klassen 3-5 ist es aber stets erforderlich, das Wasser aus der Gewin
nungsstelle fortzuschaffen, aber es wird selten vollkommen gelingen und 
ein Teil des Bodens naB gebaggert werden miissen, wodurch die Lei
stungen stark beeinfluBt werden. 

Aus den in den Zusammenstellungen angegebenen Lohnstunden 
lassen sich die Lohnkosten berechnen, wenn man fiir die gesamte Bagger
mannschaft einen Durchschnittssatz ermittelt. Die angegebenen Lohn
stunden beziehen sich samtlich auf einen normalen Betrieb und sind da
her entsprechend zu erhohen, wenn besondere Erschwernisse vorkommen, 
als Gefallwechsel im Baggerfelde des Eimerkettenbaggers, weite Trans
porte, schlechte, schmale oder hohe Kippe, Einbringen von Mergel in 
hohe Dammschiittungen usw. Sie lassen sich aber um durchschnittlich 
rund 0,1 Lohnstunde beim Eimerkettenbagger ermaBigen, wenn an 
Stelle des Baggergleisriickens mit menschlicher Arbeitskraft eine Gleis
riickmaschine verwandt wird. 

Der Baggerbetrieb kann entweder einschichtig als Tagesbetrieb oder 
doppelschichtig als Tag- und Nachtbetrieb betrieben werden. Bei ein
schichtigem Betrieb muB zur Erfassung der "Oberzeit- und Sonntags
arbeit, z. B. fiir Kesselwaschen u. dgl., das Maschinenpersonal bei taglich 
8 Stunden Arbeitszeit mit 9% Stunden und bei taglich 12 Stunden 
Arbeitszeit mit 14 Stunden eingesetzt werden. Der Durchschnittslohn
kostensatz ist also bei einschichtigem Betrieb fUr das Maschinenpersonal 
um rund 20 vH zu erhohen. 

Der Tag- und Nachtbetrieb bedeutet fiir das Gerat die groBte Aus
nutzung, aber gleichzeitig auch die hOchste Beanspruchung. Durch die 
gesteigerte Arbeitstatigkeit leidet das Gerat mehr als bei der reinen 
Tagesschicht, weil die sich a.m Tage ergebenden kleinen Mangel nachts 
nicht beseitigt werden konnen, sondern nur an den Sonntagen Gelegen
heit ist, notwendig gewordene Ausbesserungen auszufiihren. Der doppel
schichtige Betrieb hat daher wohl Vorteile, aber auch Nachteile, die bei 
den verschiedenen Baggersystemen sowie in den verschiedenen Boden
arten verschieden sind. Der Eimerkettenbagger Typ B ist z. B. infolge 
seiner Bauart haufiger Briichen unterworfen, die eine Arbeitseinstellung 
zur Folge haben, ala der Loffelbagger, so daB der Tag- und Nachtbetrieb 
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bei dem ersteren einen grolleren Einflull auf die Wirtschaftlichkeit des 
Baggerbetriebes hat als bei dem letzteren, wo der Einflull fast ganz oder 
ganz verschwindet. Die neuzeitlichen Doppelschiitterbagger stehen indes 
infolge ihrer starkeren Bauart den Loffelbaggern gleich, auch bei ihnen 
kommen im allgemeinen Briiche nicht mehr vor. 

Auch die Witterung wirkt auf die Baggerbetriebe ein, und zwar 
durch Niederschlage und Frost. Diese Einwirkung ist sowohl bei den 
verschiedenen Bodenarten, als auch bei den Baggersystemen verschieden. 
Die Niederschlage haben auf die Baggerarbeiten in den Boden
klassen 1 und 2 keinen oder nur einen ganz geringen Einflull, wahrend 
ihre Wirkung sich in den Bodenarten 3-5 mehr bemerkbar macht, und 
bei Eimerkettenbaggern mehr als bei Loffelbaggern. Der Frost wirkt 
ebenfalls verschieden auf die Baggersysteme ein, beim Eimerketten
bagger kann andauernder Frost den Betrieb zum Stillstand bringen, 
dem Loffelbagger dagegen ist es meistens noch moglich, selbst bei - 20 
bis 28° C zu arbeiten, freilich auf Kosten der Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes. 

Bei der Wahl der Betriebsart fiir grollere Erdarbeiten kommen auller 
den rechnungsmallig erfallbaren Grollen noch verschiedene andere 
Momente in Betracht, namlich die Gesamtmenge des zu fordernden 
Bodens, die Gro.Be und Lage der Abtragsflii.chen, Arbeitsunterbrechungen 
usw. Kommen viele flache Abgrabungen, viele Anschliisse von Damm
schiittungen an Bauwerke vor und ist mit ofteren Arbeitsunterbrechungen 
zu rechnen, so kann der an und fiir sich teuere Handbetrieb im 
Vorteil sein gegen maschinellen Betrieb. Der Trockenbagger als Tief
bagger hebt den gewonnenen Boden, daher kann oft der Steigungszu
schlag zum Forderpreis fortfallen. Der Loffelbagger hingegen erfordert 
keine oder geringe vorbereitende Handarbeit, er arbeitet sich seIber frei 
und beseitigt die meisten Hindernisse ohne Nachhilfe durch Handarbeit. 
Alle diese technischen Erwagungen sind neben den wirtschaftlichen Vor
teilen der einzelnen Arbeitsmethoden bei der Disposition und Kalkulation 
einer Erdarbeit zu beriicksichtigen, um zu erkennen, welche Betriebsart 
unter gegebenen Verhii.ltnissen die wirtBchaftlich richtige ist. 

FUr kleinere Arbeiten, insbesondere fiir den Aushub tiefer Bau
gruben, kommt noch der Greifbagger zur Anwendung. Seine Vorziige 
bestehen darin, dall er nur geringen Platz beansprucht, da der Greifer 
mittels eines Drehkranes lotrecht niedergelassen wird und dall mit ihm 
auch unreiner, mit Steinen oder Holz durchsetzter Boden gefOrdert 
werden kann. Die Leistung eines Greifbaggers ergibt sich theoretisch 
aus der Grolle des Greifers, 0,40-1,25 cbm Inhalt, und der Zahl der 
Hiibe, die zu 25--40 in der Stunde angenommen werden kann. Die 
Leistungen wechseln aber sehr, je nach der Bodenart und nach dem Zu
stand, ob trocken oder naIl, aullerdem nach Hubhohe, Drehwinkel und 
den sonstigen Verhii.ltnissen der Baustelle. Bei Aushub im Trockenen 
kann nach Ritter l ) mit einer Leistung von 80 vH bei leichtem und von 
50 vH bei schwerem Boden, bei Aushub unter Wasser von 50 vH bei 

1) Ritter, Hugo: Kostenberechnung im Ingenieurbau, Berlin 1922. 
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leichtem und 30 v H bei schwerem Boden gerechnet werden. Die Forder
kosten ergeben sich bis zum Abtransport des Bodeos durch Division 
der Betriebskosten durch die Leistung. Einen Anhalt fiir die Berechnung 
der Betriebskosten ergeben folgende fiir die beiden gebrauchlichsten von 
Menck & Hambrock gebauten Greifbaggertypen von Ritter gemachten 
Angaben: 

Greiferinhalt . . . . 
Konstruktionsgewicht 
Hochste Leistung der Dampf-

maschine ..... 
Bedienung des Baggers 

Hilfsmannschaft 
Kohlenverbrauch . . . . 
Zylinder- und Maschinenol-

verbrauch ...... . 
Putzwolleverbrauch . . . . 

Baggergrlllle 

01 

0,4 cbm 
13 t 

25 PS 
1 Maschinist 

1-3 Mann 
40 kg/Std. 

0,20 
0,10 

E 

0,8 cbm 
23 t 

45 PS 
1 Maschinist und 

1 Heizer 
1-5 Mann 
60 kg/Std. 

0,40 
0,15 

" 
Unter Hilfsmannschaft sind zu verstehen: 1 Mann fiir Kohlen- und 

Wassertransport, event. 1-2 Mann zurn Fiihren des Greifers beirn Ent
leeren in Transportwagen und event. 1-2 Mann zurn Fiihren des Greifers 
baim Baggern unter Wasser. Die Lohne fiir Maschinist und Heizer sind 
wieder urn 20 v H zu erhohen, wenn ein Durchschnittslohnsatz ermittelt wer
den solI. 

Die Bodenforderung. Die Bodenforderung umfallt das Be
wegen des Bodens und das Entleeren der Fordergefalle, deren Unter
haltung Bowie die Anlage und Unterhaltung der Forderbahnen. Die 
Bodenbewegung erfolgt durch Wurf, Schubkarren, Rollwagen auf 
Schienengleisen mit Hand- und Pferdebetrieb, Dampflokomotiven, 
Benzin- oder sonstigen Ollokomotiven, sowie elektrischen Lokomotiven, 
mit Drahtseilbahnen und Gurtforderem, mit Fuhrwerk und Schraper. 
Die friiher vielfach verwendeten zweiradrigen Kippkarren mit Hand- und 
Pferdebetrieb sind durch die Rollwagen auf Schienen vollig verdrangt 
worden und kommen nicht mehr in Betracht. Auch das Tragen des 
Rodens in Tragkorben und Tragbahren, das alteste BefOrderungsmittel, 
wird heute kfum noch angewendet. Das Befordem von Boden, der im 
Trocknen gewonnen ist, zu Wasser mit Kahnen oder Prahmen kommt 
auch nur in Ausnahmefallen vor, wie bei Dammschiittungen in offenem 
Wasser, aber auch hier ist meistens die Anlage einer Transportbriicke 
vorteilhafter. 

Jeder Boden lockert sich nun beim Losen, und diese Auflockerung 
ist beim Fortschaffen des Bodens zu beriicksichtigen. Die Gro1le der 
Auflockerung ist von dem Zusammenhang des Bodens abhangig, sie 
ist daher bei den Bodenarten ohne Zusammenhang am geringsten und 
bei Felsen am gro.6ten. Das Verhaltnis des aufgelockerten Bodeos ZUlli 

gewachsenen Boden ergibt den Ladekoeffizienten. Von dieser Auflocke
rung, welche nur fiir das Fortschaffen des gelOsten Bodens in Betracht 
kommt, ist nun wohl zu unterscheiden die bleibende Auflockerung bei 
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der Schiittung. Diese ist natiirlich wesentlich kleiner, da der geschiittete 
Boden sich unter seinem Gewicht wieder zusammendriickt. Die Auf
lockerung ist etwa nach folgenden Satzen zu beriicksichtigen: 

Bodenklasae ADfiDglIche I Ladekoeftlzlent Blelbende 
Auflockerung 1m Mittel Auflockerung 

Ia 5-IOvH 1,08 I-P/.vH 
Ib 10-15 ,. 1,13 2--4 

" lIa 15-25 ~ , 1,2 4---5 
" lIb 25-30 

" 
1,3 6-7 

" IlIa 30-35 " I 1,35 8-10 
" Illb 35-40 " 1,4 I 10-15 I I " 

Die einfachste Bodenbeforderung ist das Werfen. Die Wurfweite 
betragt 3-5 m, die Wurfhohe 2-4 m; die Mittelzahlen, welche fiir 
dauernde Leistung eines Arbeiters anzunehmen, sind 2,5-3 m Weite 
und 1,5-2,5 m Hohe. Der erste Wurf kommt nicht besonders zur Be
rechnung, da er an die Stelle des Ladens tritt. Das Werfen des Bodens 
kommt vor in engen Baugruben, wie fiir Rohrleitungen und Kanalen, 
beim Aufwerfen hoher kurzer Erdwerke, Kugelfangen usw. Das Werfen 
von Steinen mit der Hand ist dem Wurf mit der Schaufel gleichzu
achten. Eine Schaufel faBt etwa 2,51 Boden, aber bei leicht von der 
Schaufel abrollendem Boden nur 1,8-2,2, im Mittel 2,01. Jeder Wurf 
dauert einschlieBlich kleiner Ruhepausen 5 Sekunden, so daB sich eine 
Stundenleistung aines Arbeiters ergibt von 

60·60 
Stichboden -5-' 0,0025 = I,SO cbm, 

60·60 
rollender Boden 5 • 0,002 = 1,44 " 

Hiernach lassen sich die Kosten fiir das Werfen des Bodens be
rechnen. Bei nassem Boden sind die Kosten wieder wegen der groBeren 
Schwere des Bodens um 15 v H zu erhohen. 

Die Bodenforderung in Sch u bkarren erfolgt in der Regel auf Karr
bahnen. Sie eignet sich nur bei Forderweiten bis 120 m, dariiber hinaus 
wird sie unwirtschaftlich. Bei beschrii.nktem Raum, fiir Vorbereitungs
arbeiten und bei kleinen Massen ist sie die vorteilhafteste Forderart. Die 
Schubkarre hat meist einen Fassungsraum von 0,1 cbm, so daB sich hier
aus unter Beriicksichtigung der vorhin angegebenen Auflockerung die 
Zahl der erforderlichen La.dungen fiir 1 cbm gewachsenen Boden be
rechnen laBt. Kleinere Karren als 0,1 cbm sollte man bei Erdarbeiten 
nicht einstellen, da sie unwirtschaftlich sind. Zum Fortbewegen der 
Karren sind gewohnlich Karrbahnen erforderlich, sie bestehen aus 
Dielen von 25 cm Breite und 5 cm Starke, am besten eignet sich Eichen-, 
Buchen- oder Kiefernholz. An den Enden werden sie zur Verhiitung des 
Aufspaltens mit Bandeisen benagelt. 

Die gefiillte Karre wird vom Arbeiter stets geschoben, wahrend er 
die leere Karre hinter sich herzieht, was leichter ist und ibm Erholung 
gewahrt. Di~ Geschwindigkeit, mit der ein Arbeiter die Schubkarre in 
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der Borizontalen fortbewegt, betragt 0,8 m in der Sekunde, fiir den 
AuIenthalt beim Anschieben und Auskippen ist bei jeder Fahrt 1,5 Min. 
anzunehmen. 

Fiir LOsen, Laden und Fortbewegen des Bodens mit Handbetrieb 
liiBt sich folgende allgemeine Zeitformel auIstellen: 

t = 60 + (2l + hs + a) (1 + foo)· 
nq 60·v 

Hierin bedeutet: 

t = Zeit in Minuten fiir LOsen, Laden und Bewegen von 1 cbm ge
wacbsenem Boden, 

q = cbm gewachsener Boden, welche 1 Arbeiter in 1 Stunde durch-
scbnittlich IOsen und laden kann (aus der Tabelle zu entnehmen), 

n = Zahl der Arbeiter, 
l = Transportweite in m, 
v = Gescbwindigkeit in m pro Sekunde, 
a = AuIenthalt am Anfang und Ende jeder Fahrt, 
p = Ladekoeffizient in vB, 
Ie = Inhalt des FordergefaBes in cbm, 
k = Gesamtsteigung in m, 
8 = Steigungszuschlag. 

Diese Zeitformel ist die einfachste, die es gibt, mit ihr lassen sich die 
Zeit, also auch die Kosten fiir aIle Bodenarten und aIle Forderweiten 
berechnen. 

Beim Schubkarrentransport ist in diese Formel einzusetzen: 

Ie = 0,01 cbm, 
v = 0,8m. 
a = 1,5 Min. fiir Anschieben und Auskippen, 
8 = 12-30m. 

Hierzu kommen auBer den Nebenkosten bei der Bodengewinnung 
noch die Kosten der Karre und der Karrbahn sowie die Kosten der 
AuIsicht. FUr letztere kann man annehmen, daB auf etwa 15 Arbeiter 
ein Vorarbeiter oder AuIseher entfiilIt, so daB fiir die Aufsicht etwa 
8 vH der Arbeiterstunden zu rechnen sind. Die Karre kostet etwa 
25 M. und kann etwa 1 Jahr benutzt werden, so daB an Anschaffungs-

kosten auI 1 Arbeitstag ::0 = 10 Pf. entfallen. Die Karrbahn kostet 

etwa 1 M. fiir 1 m, ihre Dauer kann auch auf 1 Jahr angenommen 
werden, so daB die Anschaffungskosten fiir 1 Arbeitstag sich wie fur die 
Karre berechnen lassen. Zu den Anscbaffungskosten sind dann noch 
10-15 vB Unterhaltungskosten und ferner die Transportkosten von 
und nach der Baustelle zu rechnen. 

SchlieBlich ist je nach den Umstanden noch ein kleiner Zuschlag 
fiir ArbeitslOhne zu rechnen, die auIgewendet werden mussen, um die 
Karrbahnen umzulegen, mit Sand zu bestreuen usw. Fur "Oberschlage 
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kann man bei Schubkarrentransport, bezogen auf Icbm gewachsenen 
Boden, annehmen: 

Kosten der Karren und der Karrbahn einschlieBlich 
An- und Abtransport . . . . . . . . . . . . . 4-5 Pf. 

Unterhaltung der Karrbahn . . . . . . . . . .. 1-2 Pf. 

Die Geratekosten sind also nur gering. Zu diesem Vorzug des Schub
karrentransportes kommt dann noch ein weiterer, das ist die Moglichkeit. 
Steigungen bis I: 12 mit Schubkarren iiberwinden zu konnen, ein Vor
teil, der namentlich zur Geltung kommt bei kleinen Baugruben und bei 
Deichbauten, wenn der Boden nahe am DeichfuB aus dem Vorlande ent
nommen werden kann. Bei Steigungen ist aber eine der Steigung 
entsprechende Verlangerung der Forderweite anzunehmen und bei 
der Berechnung des Zeitaufwandes fiir eine Fahrt zu beriicksich
tigen. Man rechnet jeden Meter Steigung gleich 12-30 m hori
zontale Weglange, je nachdem es sich um trockenen oder feuchten 
Boden handelt, der letztere macht die Karrbahnen schmierig und er
schwert daher das Schieben. Sobald es sich urn groBere Forder
weiten als 100-150 m handelt, wird die Schubkarrenforderung un
wirtschaftlich und an die Stelle der Schubkarren treten die auf Schienen 
bewegten Wagen. 

Die Bodenforderung mit Rollwagen oder Kippwagen auf Schie
nengleisen ist bei fast allen Erdarbeiten heute die gebrauchliche. Als 
fortbewegende Kraft dienen Menschen, Pferde oder Lokomotiven. Die 
GroBe der Wagen und die fortbewegende Kraft hangen von dem Umfang 
der Arbeit und von der Forderweite abo Fiir Handbetrieb kommen Roll
wagen von 0,75-0,90 cbm Fassungsraum zur Anwendung, und zwar 
vorwiegend die eisernen Muldenkipper, welche in neuerer Zeit durch 
Kugellager,. Federkuppelungen und besondere Feststellvorrichtungen 
fiir die Mulden sehr vervollkommnet sind. Fiir Pferdebetrieb kommen 
dieselben Muldenkipper, aber bis zu 1,50 cbm Fiillraum in Anwendung 
und ebenso fiir kleinen Betrieb mit Lokomotiven, wahrend fiir schweren 
Betrieb mit Lokomotiven holzerne Kastenwagen von 1,5-5 cbm und 
mehr Inhalt verwendet werden. Die holzernen Rollwagen haben auf
klappbare Seitenwande und sind entweder Seitenkipper oder Rund
kipper. Bei letzteren ist der Kasten auf einem Schemel drehbar ge
lagert, so daB er nach allen Seiten gekippt werden kann. Fiir Hand- und 
Pferdebetrieb betragt die Spurweite der Gleise 0,60-0,75 m, bei Loko
motivbetrieb 0,90-1,435 m; 90 cm ist die normale Spurweite und 
soUte auch bei kleinen Lokomotiven nicht unterschritten werden. FUr 
Hand- und Pferdebetrieb sind die auf eisernen SchweUen montierten 
Gleise zweckma.Big, fiir Lokomotivbetrieb eignen sich aber nur hOlzerne 
Schwellen. 

Die wirtschaftlichen Grenzen zwischen Handbetrieb, Pferdebetrieb 
und Lokomotivbetrieb lassen sich allgemein nicht bestimmen, die Wahl 
des Betriebes hangt neben den wirtschaftlichen Faktoren auch von 
technischen Erwagungen, von einer geschickten Arbeitsdisposition abo 
Grenzwerte fiir die verschiedenen Betriebsarten lassen sich daher nicht 
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angeben, nur fiir die Forderweiten kann man ungefahr als Grenzwerte 
annehmen 

fiir Handbetrieb bis 500 m, 
fiir Pferdebetrieb von 300-1200 m, 
fiir Lokomotivbetrieb von 500 man. 

Auch die Gleisanlage ist Sache der Arbeitsdisposition; man tut aber 
gut, bei allen Bauarbeiten das Schienenprofil nicht zu klein zu nehmen, 
ein zu leichtes Gleis verursacht namentlich bei nassem Wetter in der 
Regel so viel Betriebsstorungen, daB diese weit mehr kosten, als der 
Unterschied im Anschaffungspreis bei einem schwereren Gleis aus
macht. Unter 8 kg schwere Schienen sollte man auch bei Handbetrieb 
nicht anwenden, bei leichtem Lokomotivbetrieb Schienen nicht unter 
15 kg und bei schwerem Lokomotibvetrieb Schienen nicht unter 25 kg 
fiir 1 m. Eine sichere und zweckmaBige Gleisanlage ist die Vorbedingung 
fiir einen wirtschaftlichen Erdarbeitsbetrieb. So ist z. B. beim Trocken
baggerbetrieb darauf zu achten, daB beim Riicken des Baggers jedesmal 
nur eine moglichst geringe Lange des Transportgleises mit verlegt 
werden muB. Man muB von vomherein einen zweckmaBigen Drehpunkt 
fiir das Transportgleis wahlen, der fUr die ganze Baggerflache ausreicht. 
Ebenso ist auf eine zweckmaBige Anlage der Ausweichstellen zu achten, 
sie diirfen vor aUem nicht in starkem GefaUe liegen, um die lebendige 
Kraft des Zuges nicht unniitz zu vernichten, usw. 

1. Hand betrie b. Der Reibungswiderstand auf den Schienen be
tragt bei Rollwagen im Mittel 1/1()()' er ist namentlich von der Lage, Starke 
und Beschaffenheit des Gleises abhii.ngig. Die Zugkraft eines Arbeiters 
betragt 15 kg; er kann also 1500 kg auf gutem, horizontalliegendem Gleis 
schieben. 1500 kg entsprechen unter Beriicksichtigung des Wagen
gewichtes einem beladenen 3/4 cbm-Wagen. Da aber beim Bau durchweg 
gut und horizontal liegende Gleise nicht vorkommen, so hat man auf 
einen 3/4 cbm-Wagen 2 Mann zu rechnen, und diese konnen den be
ladenen Wagen auch bei kurzen Steigungen bis 1: 60 noch schieben, 
groBere Steigungen erfordem schon 3 Mann fiir den Wagen. Die Fahr
geschwindigkeit betragt 0,9 m in der Sekunde. Die Zeit, welche mit 
dem Anfahren und auf der Kippe bei jeder Fahrt verlorengeht, 
betragt 5 Minuten. Fiir Steigungen sind bei Handbetrieb 80 m Mehr
lange fiir 1 m Steigung zu rechnen. In der Zeitformel sind also 
einzusetzen 

k = 0,75-0,90 cbm 
v =0,9m 
a = 5 Minuten 

8=80m 
n=2. 

2. Pferde betrie b. Die Zugkraft eines Pferdes ist 75 kg, mithin kann 
1 Pferd beim Reibungswiderstand von 1/100: 7500 kg oder 5 beladene 
Wagen von 3/4 cbm FiiUraum auf gut liegendem horizontalem Gleis 
ziehen. Da dies aber nicht vorkommt, so rechnet man durchschnittlich 
nur mit 4 Wagen von 3/4 cbm als Dauerleistung fiir 1 Pferd auf horizon
taler Bahn. Die Fahrgeschwindigkeit betragt 1,25 m in der Sekunde. 
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Bei Steigungen ermaBigt sich die Leistung, man rechnet 
bei Steigungen fiber 1: 150 noch 5 Wagen, 

von 1: 75 bis 1: 150 = 4 Wagen, 
von 1: 50 bis 1: 75 = 3 Wagen, 
von 1: 25 bis 1: 50 = 2 Wagen, 
unter 1: 25 = 1 Wagen. 
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Bei der Berechnung der Leistung beriicksichtigt man die Steigung 
wieder durch Hinzurechnung von je 100 m Weglange fiir 1 m Steigung. 

Bei Pferdetransport andert sich nun die Zeitformel insofern, als 
die Arbeiter nur noch das LOsen und Laden des Bodens und 
nicht mehr das Fortschaffen hewirken, hierfur kommt vielmehr jetzt 
eine hesondere Kraft, das Pferd, hinzu, und es kommen auBerdem noch 
besondere Arbeiter hinzu, welche das Entladen der Wagen auf der 
Kippe bewirken. Es ist nun Sache der Disposition, die Zahl der Arbeiter 
an der Ladestelle und an der Entladestelle, die Zahl der Forderwagen 
und der Pferde und die Gleisanlage so zu hestimmen, daB ein ununter
hrochener Betrieh stattfinden kann, daB die Arbeiter an der Ladestelle 
stets Wagen zum Beladen zur Verfugung hahen und nicht zu warten 
hrauchen. Fur die Zeit des Aufenthaltes beim Umspannen an der Lade
stelle und auf der Kippe sind 3-5 Minuten zu rechnen. 

Die Kosten eines Pferdes von 800 M. Anschaffungswert hetragen 
fur ein J ahr : 
1. Pferd: Zinsen 10 vH von 800 = . . . . . . . . . . . . 80,- M. 

Abnutzung 10 vH von 800 . . . . . . . . . . . . . . . 80,- M. 
Beschlag und Kurkosten . . . . . . . . . . . . . . . . 50,- M. 

2. Unterhaltung: Hafer fiir 1 Woche 50 kg zu 20,0/100 kg = 520,- M. 
Heu fUr 1 Woche 50 kg zu 10,0/100 kg = 260,- M. 
Stroh fUr 1 Woche 15 kg zum Hacksel und 
15 kg zu Streu = 30 kg zu 5,0/100 kg. . = 78,- M. 

3. Pferdegeschirr: Anschaffungswert 200 M. 
Verzinsung 10 v H . . . . . . . 
Abschreibung 25 v H . . . . . . 
Unterhaltung 20 vH . . . . . . 

4. Miete fUr Pferdestall und Gerate 

d. i. ffir 1 Arbeitstag 1::g = 4,90 M. 

20,-M. 
50,-M. 
40,-M. 
50,-M. 

zus.: 1228,- M. 

Hierzu kommt der Lohn des Kutschers mit 5,0-7,0 M. 

Um allgemein die Anzahl der zu einer Erdarbeit erforderlichen 
Fordergerate und Arbeiter zu ermitteln, muB man die Menge des zu 
hefordernden Bodens, die Forderweite und die Zeitdauer kennen, inner
halh welcher die Arheit beendet sein muB. Sollen in T Tagen Q chm 
Boden auf durchschnittlich l m befordert werden, so miissen taglich ge-

leistetwerden: E = ~ chm. 

Betragt der Rauminhalt eines FordergefaBes K chm, so sind tiiglich 
zu leisten bei p vH Auflockerung an Wagenladungen 

E (1 + 1~0) 
W = ----=K=---
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Lost und ladet 1 Arbeiter taglich in t Stunden t· q cbm gewachsenen 
Boden, so entspricht dies bei p vH Auflockerung an Wagenladungen 

t • q ( 1 + 1~0) W 
w = K ' folglich Zahl der Arbeiter n = w' und die zu einer 

Ladung durch einen Arbeiter erforderliche Zeit ist 

t·60 t-60-K .. 
Z = -----;;;- = ( p ) m Mmuten. 

t-q 1+ 100 

Die Zeit, die erforderlich ist, um bei Pferdebetrieb einen Wagen l m 

weit zu transportieren, ergibt sich zu Z1 = 602. '1~25 + 4 in Minuten. 

Diese Zeit Z1 muB nun in tJbereinstimmung gebracht werden mit 
der Zeit Z zum Losen und Laden; ist z. B. Z1 = 1/2 Z, so sind zum Be
laden eines Wagens 2 Arbeiter anzustellen, damit die Ladezeit = der 
Transportzeit wird; ist Z1 = 2 Z, so kann 1 Arbeiter 2 Wagen laden, 
oder es muB ein zweiter Zug eingestellt werden. Wir erkennen also, daB 
sich eine allgemeine Formel jetzt nicht mehr aufstellen laBt, BoudOIn 
daB zunachst eine Arbeitsdisposition aufgestellt werden muB, und daB 
dann erst die Zeitberechnung erfolgen kann. 

Es sollen Q = 20000 cbm Boden in T = 50 Arbeitstagen l = 500 m 
weit bewegt werden. Bodenklasse lb. Dann miissen taglich bewegt wer-

Q W~ . 
den: E = T = ~ = 400 cbm gewachsener Boden oder bel 0,75 cbm 

Wageninhalt und 7 vH Auflockerung W = 40~:7~07 = 571 Wagenla

dungen. Ein Arbeiter schafft pro Tag bei Bodenklasse lb und t = 10 Stun
den Arbeitszeit: 

10 - 0,82 - 1,07 
W = 0,75 = 11,7 Wagenladungen. 

Die Zahl der erforderlichen Arbeiter wird also 
W 571 

N =-=--=49 w 11,7 
und die Zeit, in der ein Arbeiter einen Wagen beladet, wird 

t· 60 10·60 . 
Z = -- = ---- = 51,3 Mmuten. 

w 11,7 
Die Fahrzeit bei Pferdebetrieb betragt 

2· 500 . 
Zl = 60. 1,25 + 4 = 13,3 Mmuten 

10·60 
und es konnen in 10 Stunden -ra:a- = 45 Fahrten gemacht werden. 

Es sind also erforderlich ~~1 = 13 Wagen fiir einen Zug. Wie wird man 

nun disponieren? 
Das einfachste ware, Ziige von 13 Wagen einzurichten und zum Be

laden eines jeden Wagens 4 Arbeiter einzustellen, so daJ3 die Ladezeit mit 

d T 't "b .. .. I' h Z 51,3 13 Mi 4 Ar er ransportzel u eremstlmmt, nam lC 4 = -4- = nuten. -

beiter zum Beladen eines a /, cbm-Wagens sind aber unzweckmaJ3ig, 
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weil einer dem anderen im Wege steht. Man stellt daher stets nur 

2 Arbeiter an einen Wagen, welche ihn also in 5!,3 = 26 Minuten bela

den. Da nun die Fahrzeit eines Zuges nur 13 Minuten dauert, so richtet 
man 2 Ladestellen ein, von welchen die beladenen Wagen abwechselnd 
fortgeholt werden. Man wird so disponieren, daJ3 man 2 Ladestellen zu 

12 Wagen und 24 Arbeiter einrichtet und 1: = 3 Pferde mit 1 Kutscher 

zum Transport einstellt. Auf der Kippe mu13 dann der Zug wiihrend einer 
Fahrzeit von 13 Minuten entladen werden, und da fiir das Entladen eines 
3/, cbm-Wagens durch Kippen 2 Minuten zu rechnen sind, so sind fiir das 

Kippen von 12 Wagen in 13 Minuten 1~1 = 2 Mann erforderlich. An 

Wagen sind demnach erforderlich: 
Ladestelle 2· 12 = 24 
Fahrt = 12 
Kippe = 12 

zus.: 48. 
Zu dieser erforderlichen Zahl der Wagen miissen als Reserve noch 10 vH 

bei Handbetrieb und 15 vH bei Pferdebetrieb hinzugerechnet, und die sich 
so ergebende Zahl mu13 der Berechnung der Anschaffungskosten zugrunde 
gelegt werden. 

Die Betriebskosten ergeben sich nunmehr fiir 1 Arbeitstag zu 10 Stunden 
bei 70 Pf. Stundenlohn des Arbeiters: 

Arbeiter: Ladestelle 48 
Kippe 2 

3 Pferde zu 4,90 
1 Kutscher ... 

50 zu 7,00 = 350,00 M. 
14,70M. 

. . . .. 6,00M. 
370,70 M., 

370,7 
d. i. fiir 1 cbm 400 = 0,93 M. 

Man wiirde die Disposition auch so treffen konnen, daJ3 man 3 Lade
stellen zu je 8 Wagen einrichtet, wiirde dann aber 4 Pferde und 2 Kut
Bcher notig haben, also teurer arbeiten. 

Dieses Beispiel zeigt also, daB es nicht angangig ist, die Forder
kosten einfach aus den Kosten fiir 1 Pferd und Kutscher und aus der 
Anzahl der taglichen Fahrten zu je 4 Wagen zu berechnen, sondern daB 
man zunachst die zweckmaBigste Disposition fUr die Arbeit zu ermitteln 
und dann erst die Kosten zu berechnen hat. In dem Beispiel wiirden 
sich die Forderkosten fUr 1 chm Boden aus den Kosten fUr 1 Pferd und 
Kutscher und aus der Zahl der taglichen Fahrten ergeben zu 

490 + 600 
------'-0~75 . . . . • . . . ••. = 8,6 Pf. 
45· 4· --'-

1,07 
dazu Losen und Laden 85,0 " 

2·700 
Entladen ~ . . . 3,5 " 

97,1 Pf. 

wahrend wir 93 Pi. errechnet hatten. Rechnen und Disponieren gebOrt 
bei allen Bauarheiten zusammen, nur so ist e8 moglich, wirtschaftlich 
zu arbeiten. 

Jan88en, Baulngeuleur. 2. Aun. 24 
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In derselben Weise verlauft auch die Rechnung beim Lokomotiv
betrie b. Man unterscheidet den kleinen Betrieb mit Lokomotiven von 
20-40 PS und Wagen von 1,0-1,50 cbm und den schweren Betrieb 
mit Lokomotiven bis 200 PS und mehr und mit Wagen von 1,5-5 cbm 
Inhalt. Zum Transport des Baggergutes an den Bestimmungsort 
kommen bei maschinellen Betrieben aber auBer der Forder- oder 
Transportbahn mit Lokomotiven und Wagen noch die mannig
faltigsten Transportmittel zur Anwendung, wie die Kettenbahn, die 
Drahtseilbahn, das Forder- oder Transportband usw. Die Wahl der 
Transportmittel hangt ab von der Ortlichkeit, und zwar insbesondere 
von der Beschaffenheit des Gewinnungsortes, des Transportweges und des 
Verwendungsortes. Bei Tiefbauarbeiten kommt in der Hauptsache nur 
die Forder- oder Transportbahn in Betracht, Ketten- oder Drahtseil
bahnen kommen im allgemeinen nur fUr standige Betriebe, wie Ziege
leien, Zementfabriken und ahnliche Grubenbetriebe zur Anwendung. 
Das Transportband findet im Kanal- und Eisenbahnbau mit Vorteil Ver
wendung, wenn es sich um Ablagerung des Baggergutes auf kleine Ent
fernungen handelt, bei groBeren Entfernungen machen die haufig auf
tretenden Reparaturen einen einigermaBen durchlaufenden Betrieb 
unmoglich. 

Bei den Transportbahnen sind je nach der Ortlichkeit und der 
GroBe des Betriebes die Spurweite und Schwere des Transportgleises, 
die GroBe und Bauart der Transportwagen und die Antriebskraft ver
schieden. FUr die Anlage der Transportbahn bestimmend ist die GroBe 
der LadegefaBe, und diese ist wieder abhangig von dem Baggergerat 
und der Lange des Transportweges. Bei kleinen Wagen ist das Be
laden ungiinstiger und ein ofterer Zugwechsel erforderlich aIs bei groBen 
Wagen, wodurch Leistungsausfalle entstehen. Wagen unter 4 cbm In
halt beschranken die Leistungsfahigkeit des Baggers. Hinsichtlich des 
Transportweges gilt die Regel: "Je langer der Weg, desto groBer der 
Wageninhalt", d. h. bei langeren Transporten miissen Ziige mit groBem 
Inhalt gefahren werden, um die Leistungsfahigkeit des Baggers aus
zuniitzen und an Fahrpersonal zu sparen. Nur auf der Abladestelle, 
der Kippe, sind die kleinen Wagen bei geringer KipphOhe und wenigen 
Massen vorteilhafter als die groBen, weil bei letzteren mehr Massen durch 
die Arbeiter verarbeitet werden miissen. Die Transportwagen werden 
aIs Holzkastenkipper und Muldenkipper oder als Kastenkipper. 
Selbstentlader gebaut. Der Holzkastenkipper kippt meist nur nach 
einer Seite und ist daher bei Ablagerungskippen, d. i. bei Kippen mit 
weiter seitlicher Ausdehnung am Platze, der Muldenkipper ist nach 
beiden Seiten kippbar und daher bei Dammschiittungen vorteilhafter. 
Der Holzkastenkipper ist in der Anschaffung und Unterhaltung billiger 
als der Muldenkipper und erfordert auch infolge seiner groBeren Elastizi
tat weniger Gleisunterhaltung. Dagegen ist der Muldenkipper auf der 
Kippe vorteilhafter, er kann beim Planumkippen leicht vorgezogen 
werden ohne auszusetzen, da die behinderliche Klappe am Wagen fehlt, 
und bedingt weniger Arbeiter als der Holzwagen. Wahrend die schwere 
5 cbm-Mulde leicht mit 10-12 Mann gekippt werden kann, erfordert 
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der Holzwagen mit gleichem Inhalt etwa 20 Mann. Bei derselben Anzahl 
von Arbeitern wird der Muldenkipperzug mit 2 Kolonnen, der Holz
wagenzug mit einer Kolonne gekippt, wodurch eine wesentlich schneHere 
Abfertigung des Zuges moglich ist. Die GroBe der Wagen schwankt in 
Baggerbetrieben bei Kanal- und Eisenbahnbauten zwischen 1 und 5 cbm 
Inhalt, der gebrauchlichste Wagen ist bei groBeren Erdarbeiten der 
4,5 cbm-Wagen. 

Von den Selbstentladern haben sich die Schragbodenselb~tentlader 
nicht bewahrt und auch die Flachbodenselbstentlader haben im Betriebe 
groBere Mangel gezeigt, dagegen steHen die Kastenkipper-Selbst
entlader System Doerr-Polzin in Holz ausgefuhrt nicht nur eine 
ganz erhebliche Verbesserung in wirtschaftlicher Beziehung in bezug auf 
Reparaturkosten gegenuber den in Eisen ausgefiihrten Selbstentladern 
dar, sondern auch gegenuber den normalen Holzkostenkippern, indem 
durch die Anordnung der Aufhangung die Klappe sich ganz vom Wagen 
abhebt, so daB sie durch die faHenden Bodenmassen nicht beriihrt 
werden kann und auch selbst beim Vorziehen die gekippten Boden
massen nicht beruhrt. Durch die Verwendung dieser Selbstentlader kann 
an ArbeitslOhnen sehr gespart werden, denn das Kippen eines Wagens 
durch einen Mann nimmt nur 20-30 Sekunden in Anspruch, so daB 
ein Zug von 20 W agen auf normaler Kippe bei 10 Mann Kippbesetzung 
40-60 Sekunden braucht. 

Als Antriebskraft fiir die Zuge kommt fast ausschlieBlich Dampf
kraft in Betracht, nur bei stationaren Betrieben, wie Abraumarbeiten 
wird mit Vorteil Elektrizitat verwandt. Bei Tiefbauarbeiten ist Loko
motivkraft die gebrauchlichste Arbeitskraft, und zwar bei kleinen Ent
fernungen von 2-3 km die 80 PS-Lokomotive, bei groBeren Entfer
nungen die 160-230 PS-Maschine, so daB sich als vorteilhaftester Typ 
fiir aIle Arbeiten die 160 PS-Lokomotive ergibt. 

Von der WagengroBe und der Lokomotivstarke ist schlieBlich das 
Transportgleis abhangig. Die Spurweite wechselt von 0,90 m Spur bis 
zur Normalspur von 1,435 m, die im Baggerbetrieb am haufigsten vor
kommende Spur ist aber die 0,90 m-Spur. Die Hauptregel bei der Wahl 
des Oberbaues ist die, ihn moglichst schwer zu nehmen, denn in den Erd
betrieben wird selten Bettungsmaterial unter die Gleise gebracht und 
daher ist ihre Lage nicht sehr gesichert. Die Mehrkosten an Neuan
schaffung der Schienen und an Arbeitslohn fiir Gleislegen des starkeren 
und tragfahigeren Oberbaues werden durch den Vorteil einer gesicherten 
Gleislage leicht aufgewogen und damit zeitraubende und teuere Zug
entgleisungen bis zu einem gewissen Grade vermieden. Nur Betriebe, 
die standig erhebliche Gleisumlegungen erfordern, wie Mutterboden
abdeckung oder Mergelforderung in der Landwirtschaft usw. mUssen 
mit moglichst leichtem Gleismaterial arbeiten. 

Bei Verwendung leichterer Lokomotiven steIlen sich die Kosten 8011-
gemein etwas hoher als bei Verwendung schwerer Lokomotiven, weil die 
Kosten fiir Lokomotive und Wagen nicht im Verhaltnis ihrer Leistungs
fahigkeit abnehmen. Hinsichtlich der Lange des Transportgleises kann 
man bei Kostenuberschlagen annehmen, daB fur je 100 m-Gleis der 

24* 
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freien Strecke im Durchschnitt 25 m fiir Lade- und Ausweichgleise hinzu
kommen, so daB fiir je 100 m TransportHinge 125 m Gleis zu rechnen 
sind. Bei Berechnung von Angebotspreisen muB aber wieder die Aus
arbeitung einer Disposition mit der Rechnung Hand in Hand gehen, um 
die wirtschaftlichste Betriebsart zu erhalten. Namentlich sind bei der 
Disposition der Gleisanlage die Kriimmungs- und Steigungsverhaltnisse 
zu beriicksichtigen. Starke Kriimmungen und Steigungen vermindern 
die Leist\1Ilgen ganz wesentlich. Kommen groBere Steigungen nur beim 
Ausfahren aus dem Ladeschacht vor, so muB man die Ziige nicht ver
kleinern, sondern geteilt herausholen und dann wieder zusammensetzen. 

Steigungszuschlage werden im allgemeinen erst berechnet, wenn 
die Steigung groBer ist fiir Schubkarren als 1: 20, fiir Rollwagen auf 
Schienen durch Menschen bewegt als 1: 100, durch Pferde bewegt als 
1: 150 und durch Lokomotiven bewegt als 1: 200. Um bei der Berg
forderung eine moglichst gute Ausnutzung der Krafte zu erzielen, muB 
eine bestimmte Steigung innegehalten werden, iiber die hinaus Arbeits
aufwand und Leistung sich immer ungiinstiger gestalten. Die gUnstig
sten Steigungsverhaltnisse sind fiir Forderung mit Schubkarren 1: 15, 
fiir Rollwagen auf Schienengleisen durch Menschen geschoben 1: 60 und 
durch Pferde gezogen 1: 75. Fiir Lokomotiven lassen sich bestimmte 
giinstigste Steigungsverhi1ltnisse nicht angeben, vielmehr sind diese 
nach der Bauart der Maschinen zu bestimmen. Etwas anders gestalten 
sich die Steigungsverhi1ltnisse, wenn man die Riickfahrt der leeren 
FordergefaBe mit zu beriicksichtigen hat, da bei bestimmten Steigungs
verhi1ltnissen sehr wohl der Fall eintreten kann, daB die Riickfahrt der 
leeren GefaBe ebenso teuer oder noch teurer wird als die Hinfahrt der 
beladenen GefaBe auf wagerechter Strecke. Das Gefii.lle, bei dem die 
Riickfahrt der leeren GefiiBe ebenso teuer wird wie die Hinfahrt der 
beladenen auf wagerechter Bahn ist bei Schubkarren 1: 12, bei Roll
wagen auf Schienen 1: 60. Es sind dies also die Maximalsteigungen, 
welche nicht iiberschritten werden sollten. 

Bei Baubetrieben kommen nun noch fiir Erdarbeiten im Trocknen 
folgende Forderungsarten zur Anwendung, die sich aber nur fiir be
sondere Falle eignen und daher nur kurzer Erwahnung bedmen, d. s. 
der Bodentransport auf Fuhrwerken und mit Drahtseilbahnen, der 
Bremsbergbetrieb und die sog. Transporteure und Krane. 

Der Bodentransport auf Fuhrwer ken kommt bei Ingenieurbauten 
nur in Stiidten und Ortschaften vor, wenn iiberfliissiger Boden ab
gefahren werden muB. Dies besorgen gewohnlich besondere Fuhrunter
nehmer, so daB der Bauingenieur selten in die Lage kommt, die Trans
portkosten selbst zu berechnen. Wir konnen una daher mit einigen An
gaben zur Kontrolle der Forderungen der Fuhrunternehmer begniigen. 

Das Eigengewicht der Wagen ist fiir 
Landfuhrwerk 600- 900 kg, 
Lastfuhrwerk 900-1500 kg. 

Das hOchste Ladegewicht betragt bei vierradrigen Wagen und 
Felgenbreite 5 cm = 1000 kg, 

10 cm = 2500 kg, 
15 cm = 5000 kg. 
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Wagen mit 2 Riidern, sog. Schlagkarren, diirfen nur mit der Halfte 
des angegebenen Gewichtes belastet werden. Die erforderliche Zugkraft 
Z ist auf horizontaler Bahn Z = K . Q, worin Q das gesamte auf den 
Achsen ruhende Gewicht und K den Koeffizienten der Gesamtreibung 
bedeutet; dieser betragt 

fiir Asphaltstra13en . . 1/100 
" gutes Steinpflaster . 1/fio-1/ee 
" geringes Steinpflaster . . 1/80 

" Holzpflaster . . . . . . 1/66 

" gute Chausseen 1/8S-1/88 

je nachdem ob sie mit Staub bedeckt sind oder nicht, 
fiir schlechte mit Schlamm bedeckte Chausseen 1/28 

" Erdwege. . . . . . . . . . . . . . 1/10-1/20 
" schlechte Sandwege. . . . . . . . . . . 1/6 

In ansteigender StraBe ist Z = K • Q + (Q + G) tg (X, wenn (X der 
Steigungswinkel der StraBe, G das Gewicht des Zugtieres ist. Mit an
steigender Bahn nimmt die Leistung der Zugtiere stark abo Die mittlere 
Zugkraft eines Pferdes betragt 1/,_1/" des Eigengewichtes, bei starken 
Pferden von 400 kg Gewicht also 100-80 kg, fUr kurze Zeit kann sie 
jedoch bis auf das Zwei- und Dreifache, selbst bis zum Eigengewichte 
des Pferdes gesteigert werden. 

Die mittlere Geschwindigkeit ist zu 72 min der Minute, der taglich 
zuriickzulegende Weg jedoch nur zu 30000 m anzunehmen. Bei langeren 
Fabrten wird es in Wirklichkeit kaum vorkommen, daB nur horizontal 
liegende Wege ohne jede Steigung und in der ganzen Lange solche von 
gleicher Giite vorkommen, man rechnet im giinstigsten Fall fUr Bau
betriebe deshalb zweckmaBig im Flachlande mit Steigungen 1: 100, in 
gebirgigen Gegenden im 1: 40 und fUr mittelgute Chausseen mit K = 1/"0' 
fUr mittelgute Erdwege mit K = 1/16, 

Aus der Gleichung Z = 90 kg = K Q + (Q + G) tg (X abziiglich des 
Wagengewichtes ergibt sich dann die Nutzlast fUr ein Pferd, und aus 
der Weglange ergeben sich die Fahrkosten. Diese erhohen sich oftmals 
noch dadurch, daB sowohl an der Ladestelle, als auch an der Entlade
stelle Vorspann genommen werden muB. Das Aufladen ist bei Fuhr
werken wegen der groBeren Rohe teurer als bei Rollwagen, und man 
muB je nach der Hohe der Seitenbretter die Ladekosten urn 25-50 vR 
hoher rechnen als bei Rollwagen. 

Der Brems berg betrie b wird erforderlich, wenn so bedeutende 
Steigungen zu iiberwinden sind, daB die Gleise ein fUr den gewohnlichen 
Rollwagenbetrieb unzulassiges Gefalle erhalten willden. Es werden dann 
die Wagen auf zwei nebeneinander liegenden schiefen Eb~nen mittels 
eines Seils, welches am oberen Ende der Bahn auf der Seiltrommel einer 
Dampfwinde lauft, hinaufgezogen und hinabgelassen. Die bergab fahren
den leeren Wagen helfen dabei die beladenen Wagen hinaufziehen. Es 
hat sich fUr Seilbetrieb bei groBeren Massen und groBerer Bahnlange 
besonders die Dampfp£lugwinde gut bewahrt. Anstatt der feststehenden 
Dampfwinde mit Seiltrommel kann bei starken Gefallen auch eine 
Lokomotive verwendet werden, welche oben auf einer horizontalen 
Strecke lauft und die Wagen am Seil hochzieht und hinunterlaBt, ohne 
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selbst in das Gefii.lle zu kommen. Leistungsfahigkeit und Kosten des 
Bremsbetriebes sind von den ortlichen Verhaltniasen abhangig, die 
Betriebskosten sind aber fiir jeden einzelnen Fall aus der Dampfkraft 
und der erforderlichen Bedienung leicht zu berechnen. Zum Rangieren 
der Wagen sind unten und oben je 2-4 Arbeiter erforderlich. 

Die Bodenforderung mit Drahtseilbahnen kommt bei Bau
betrieben selten, dagegen fiir standigen Betrieb und auch zur Forderung 
von ·Baustoffen ofter zur Anwendung. Die Wagen haben eine GroBe 
von 0,25-0,40 cbm, die Geschwindigkeit der Wagen ist 1,5-2,5 m 
sekundlich, sie folgen in Abstanden von 40 m, so daB in 15-30 Sekunden 
ein Wagen abgelassen werden kann. Hieraus laBt sich dann die Leistung 
einer Drahtseilbahn berechnen. Die Anlagekosten hangen wieder von 
den ortlichen Verhaltnissen ab, hinzu kommt hier aber in der Regel 
noch eine Miete fiir das zu iiberfahrende Gelande. Die Betriebskraft 
ist verhaltnimsaBig gering, bei geraden Strecken und ziemlich gleicher 
Hohenlage beider Endstationen kann fiir 1 km Bahnlange und 1 cbm 
stiindliche Leiatung je nach dem Gewicht der Bodenart 0,15-0,20 PS 
gerechnet werden. Bei Baubetrieben kommt bei Berechnung der 
mittelbaren Betriebskosten besonders die Wertverminderung der 
Anlage in Betracht, da nach Beendigung des Baues die Drahtseil
bahn wieder entfemt werden muB, und wenn sie nicht anderweitig ver
wendet werden kann, nur noch Altwert besitzt. Die sonst iibliche 
Abschreibung von 10-15 vH geniigt also bei Baubetrieben nicht, sie 
wird vielmehr zu 50-75 vH anzunehmen sein, namentlich wenn sie 
fiir den betreffenden Bau besonders angelegt iat. Die unmittelbaren 
Betriebskosten ergeben sich wieder aus der erforderlichen Betriebs
kraft und den ArbeitslOhnen beim Beladen und bei der Entlee
rung der Wagen. Die Drahtseilbahn hat gegen andere Fordermittel 
den groBen Vorteil, daB sie fiir jedes Gelande und "Oberschreitung 
aller Hindemisse benutzbar ist, sie findet daher hauptsachlich bei Bau
betrieben Anwendung, wenn ein tiefes Tal oder ein FluB zu iiberschreiten 
iat, um eine kostspielige Brocke zu ersparen. Beim Bau der Eiaenbahn
briicke iiber die Eider war eine Drahtseilbahn in Betrieb zum Fort
schaffen des aus den Caissons bei der Luftdruckgriindung geforderten 
Bodens und zum Heranschaffen der Baustoffe, namentlich des Betons 
von den binnendeichs liegenden Lager- und Arbeitsplatzen iiber das Vor
land weg nach den Strompfeilem. Infolge der vielen erforderlichen 
Weichenanlagen nach den Losch - und Lagerplatzen und infolge der her
zustellenden Verbindung mit den Pfeilergeriisten stellten sich die Anlage
kosten verbaltnismaBig hoch. Nach Beendigung des Baues betrugen 
sie nach Zuriickrechnung der wiedergewonnenen GeriisthOlzer und der 
Ausriistung 36500 M. Die Anlage war nur 180 Tage in Betrie b, befordert 

"wurden 81373 Wagen. Die groBte stiindliche Leistung war 61 Wagen 
mit etwa 12 cbm. Auf jeden Wagen entfallt also ein Anlagekapital von 
45 Pf. oder auf 1 cbm von 2,25 M. Trotz dieser hohen Anlagekosten 
hat sich die Anlage gut bewahrt, jede andere Forderart batte, ab
gesehen von den Storungen, welche sie verursacht hatte, noch mehr 
erfordert. 
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Dieses Beispiel ist erwahnt worden, um zu zeigen, wie hoch die Anlage
kosten werden konnen, und daB aIle Angaben iiber Durchschnittskosten 
ffir derartige besondere Forderanlagen wertlos sind. Die ortlichen Ver
haltnisse und eine geschickte Disposition sind hier allein maBgebend ffir 
einen wirtschaftlichen Betrieb. 

Die Gurtforderer sind Forderbander ohne Ende, welche unmittel
bar mit der Grabmaschine verbunden sind und entweder von dieser 
selOOt oder von einem besonderen Motor in Bewegung gesetzt werden. 
Der tragende obere Gurt nimmt die Massen auf und bringt sie an die 
BestimmungsstelIe, er wird in AOOtanden von 1,2-1,8 m durch Rollen 
unterstiitzt, und zwar sind diese Rollen so zueinander gestelIt, daB der 
Gurt trog- oder muldenformig gebogen ist, damit das Fordergut nicht 
abfallt. Auf dem Riickweg des leeren Gurts sind Unterstiitzungen durch 
RoHen, welche horizontal liegen konnen, nur in groBeren AOOtanden 
von 2,5-3,5 m erforderlich. Der Boden wird gewohnlich unmittelbar 
von der Grabmaschine auf das Forderband gebracht und das Band 
kann den Boden entweder am Ende oder an jeder beliebigen Stelle mittels 
besonderer Abwurfvorrichtungen abwerfen, auch kann der Boden wieder 
auf andere Forderbander, welche eine andere Richtung haben, abgeworfen 
werden, so daB die Abwurfstellen beliebig eingerichtet werden konnen. 
Die Geschwindigkeit des Gurtes betragt etwa 2,5 m in der Sekunde 
bei horizontalliegenden Bandern. Die Leistung der Forderbander hat 
bis zu 600 cbm gewachsenen Sandboden in der Stunde betragen bei einer 
Breite des Bandes von 914 mm. Mit Bandern von 610 mm Breite ist eine 
Leistung von 300 cbm, mit Bandern von 457 mm Breite eine solche 
von 150 cbm in der Stunde erreicht worden. Die Bander liegen horizon
tal oder geneigt, es sind HubhOhen bis zu 20 m erreicht worden. Die 
Lange der Forderbander, also die Transportweiten, haben 200-300 m 
und dariiber betragen. Die Gurtforderer werden hauptsachlich auf Aus
legern in Verbindung mit Trocken- und NaBbaggern bei Kanalbauten 
zur gleichzeitigen Herstellung des Kanalbettes und der Damme an
gewandt. Die Betriebskosten sind nur gering, da lediglich eine Kraft
maschine und eine besondere Bedienung nicht notwendig ist. Auch 
bei Tunnelbauten, iiberhaupt bei beengten Raumen, sind die Gurt
forderer besonders geeignet. 

Die Bodenforderung mit Kranen geschieht zweckmaBig aus Rohr
graben oder tiefen Baugruben, wenn die HubhOhe mit Gleisbetrieb nicht 
mehr zu iiberwinden ist. Der Boden wird von Hand in Kiibeln geladen, 
welche hochgezogen und entweder neben der Baugrube oder in Roll
wagen zum weiteren Transport entleert werden. Bei groBeren Bau
gruben, in welchen Platz zum Aufstellen von RoHwagen vorhanden ist, 
werden die Wagen selbst mit dem Kran gehoben und gesenkt. Bei 
Aushub von Rohrgraben ersetzt die Kranforderung das Werfen. Die 
Leistung berechnet sich wieder aus der GroBe des FordergefaBes und 
der Geschwindigkeit der Hebekette, und die BetrieOOkosten ergeben 
sich aus dem Kraftverbrauch und der Bedienung. Da bier die Kiibel 
von Hand beladen werden, so kann die theoretische Leistung moglichst 
ausgenutzt werden. 
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Eine Kombination der Kran- und Seilforderung sind schlieBlich die 
Ka belkrane und der Temperley-Transporter. Bei den ersteren 
werden die FordergefaBe mit Kran hochgezogen und an einem Draht
seil weiterbefordert, die letztere Fordereinrichtung besteht aus einem 
langen Baum aus I-Tragern mit einer Laufkatze. Diese tragt die Last, 
bei Baubetrieben in Kiibeln oder in Rollwagenkasten. Die Betriebs
maschine bewegt ein einziges Seil, durch welches samtliche Bewegungen 
des Auf- und Abwartsgehens, der Vorwarls- und Riickwartsbewegung 
sowie auch das selbsttatige Kippen der Kiibel bewirkt werden kann, 
und zwar erfordert die Bedienung nur einen geiibten Arbeiter. Der Trans
porter kommt bei Baubetrieben zur Entleerung von Baggerschuten 
und zum Aushub von tiefen Baugruben bei kurzen Transportweiten 
zur Anwendung. Die Leistung betragt bis zu 40 cbm Boden in der 
Stunde. Er wird auf einem turmartigen Unterbau aufgesteIlt, seine Aus
ladung kann bis 20 m und bei Anordnung mehrerer Unterstiitzungen 
bis etwa 50 m betragen. 

Der Hauptvorzug dieses TransportmitteIs liegt darin, daB Hinder
nisse zwischen der Beiadestelle und der EntladesteIle, als Eisenbahnen, 
StraBen, Schuppen usw., welche einen Transport mit Gleis zu ebener 
Erde unmoglich machen, iiberwunden werden konnen, ohne kostspielige 
Briicken bauen zu miissen. Ein kleiner Transporter wurde in Hamburg 
beim Aushub eines Kanalisationsgrabens benutzt, der zwischen Eisen
bahngleisen und einem nicht zu sperrenden FuBweg lag. Der Boden 
wurde iiber den FuBweg, iiber einen daneben mit ZiegeIsteinen besetzten 
StraBenstreifen und iiber die Alleebaume hinweg bis auf den StraBen
damm gefOrdert und bier in Fuhrwerke geschiittet. Der Bodentransport 
geschah auf 6 m Hohe und 14 m seitlich mit Kiibeln von 0,175 cbm 
Inhalt. In 10 Stunden wurden mit einem solchen Transporter 90 cbm 
gefordert, der Antrieb erfolgte elektrisch. 

FUr aIle diese besonderen Forderarten wendet man sich im Bedarfs
falIe am besten an Spezialfabriken und laBt sich von diesen ein Angebot 
fiir die Anlage machen, wenn die erforderliche Leistung bekannt ist. Die 
Berechnung der Betriebskosten erfolgt immer nach denselben Grund
satzen und nur die Abschreibungsquote hat sich nach den jedesmaligen 
Verhaltnissen zu richten. 

Die Erdarbeiten unter Wasser. Zur Bodengewinnung unter 
Wasser dienen auBer dem Greifbagger die eigentlichen NaBbagger. 
Sie sind entweder Eimer ketten bagger oder Pum pen bagger und 
aIs Betriebskraft haben wir fast immer die Dampfkraft. Handbetrieb 
kommt nur bei kleinen Baggern bis etwa 20 cbm stiindlicher Leistung 
in Frage, sie werden beirn Aushub von Baugruben verwandt und haben 
eine schrage oder haufiger eine vertikale Eimerleiter. Bei hohen Arbeits
lOhnen wird jedoch auch bei der Ausbaggerung von Baugruben der 
Dampfbetrieb wirtschaftlicher als Handbetrieb, wenn die Massen nicht 
zu gering sind. Beim NaBbetrieb mit groBen Dampfbaggern ist wieder 
von wesentlichem EinfluB auf die Kosten die Disposition, und zwar um 
so mehr, je groBer der Bagger ist. Wenn man auch alIgemein sagen kann, 
daB je groBer die Arbeit und je groBer die Leistungsfabigkeit des Baggers 
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ist, um so mehr die Gewinnungskosten abnehmen, so ist dies doch nur 
bedingt richtig, denn es muB immer eine Arbeitsdisposition hinzu
kommen, welche die groBtmogliche Ausnutzung des Baggers gestattet. 
AlIe Storungen im Baggerbetriebe durch das Warten auf leere Prahme 
oder Schuten, durch das Schwenken des Baggers, durch Ausbesserungen 
wahrend der Arbeitszeit usw. miissen nach Moglichkeit vermieden 
werden, ebenso ist ein ungiinstiges Anschneiden von Boschungen, welches 
die Leistungsfahigkeit verringert, durch eine geschickte Disposition und 
durch geschickte Lage des Baggers zu vermeiden. 

Die theoretische Leistung eines Eimerkettenbaggers ergibt sich 
wieder aus der EimergroBe und der Geschwindigkeit der Eimerkette. 
Die Eimer halten 0,20-1 cbm und die Kettengeschwindigkeit betragt 
0,25-0,40 m in der Sekunde, so daB in der Minute 15-20 Eimer ge
fordert werden. Bei den meisten Baggern, welche z. B. bei der Erweite
rung des Kaiser-Wilhelm-Kanals in Betrieb waren, vergroBerte man die 
Eimer immer mehr, machte aber die Kettengeschwindigkeit etwas kleiner. 
Die wirkliche Leistung im Durchschnitt eines langeren Zeitraumes ist 
natiirlich wieder kleiner und kann zu 30-60 vH der theoretischen je 
nach der zu baggernden Bodenart angenommen werden. Die Betriebs
kosten ergeben sich wieder aus den Anlagekosten, aus den ArbeitB
lOhnen fiir die Bedienung, aus den Kosten der Betriebsmaterialien und 
der Ausbesserungen sowie aus den Zuschlagen. Sie sind je nach der 
GroBe des Baggers, nach der Art des Betriebes, nach der Art und der 
Gesamtmenge des Bodens so verschieden, daB allgemeine Angaben 
dariiber nicht gemacht werden konnen, sie miissen vielmehr nach den 
allgemeinen Grundsatzen fiir jede Arbeit besonders ermittelt werden. 
Die Besatzung eines Eimerkettenbaggers besteht aus 1 Baggermeister, 
1 Maschinist, 1 Heizer und 1-4 Matrosen. 

FUr Voranschlage kann man annehmen, daB bei Eimerkettenbaggern 
der Kraftbedarf fiir 1 cbm stiindlicher Leistung in leichtem Boden 0,7 
und in festerem Boden 1,4 PS erfordert. Hieraus laBt sich dann der 
Kohlenverbrauch berechnen. 

Wahrend nun die Eimerkettenbagger den Boden nur gewinnen 
und iiber Wasser heben, wird von den Pumpenbaggern meistens die 
Bodengewinnung und Forderung ausgefiihrt, so daB sich die Kosten der 
Bodengewinnung und des Fortschaffens gewohnlich nicht voneinander 
trennen lassen. Die Bodengewinnung erfolgt ja hier auBer durch die 
Schneide- oder Riihrvorrichtung am Saugkopf durch eine Kreiselpumpe, 
das Baggergut ist eine fliissige Masse mit einem Bodengehalt von 10 bis 
20 vH und wird in der Regel unmittelbar von der Pumpe oder unter 
Zusatz von weiterem Wasser durch eine zweite Kreiselpumpe in schwim
mender oder schwebender Rohrleitung nach der Ablagerungsflache 
gedriickt. Das Baggern in Prahme kommt wegen des groBen Wasser
gehaltes des Baggergutes selten vor, dagegen sind die Pumpenbagger, 
welche als Seebagger verwendet werden, des Wellenschlages wegen ge
wohnlich mit einem eigenen Laderaum ausgeriistet, es sind sog. Hopper
oder Schachtbagger, also gleichzeitig Bagger und Transportschiff. 
Nach Fiillung der Laderaume fahrt der Bagger selbst nach der Losch-
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stelle, die Laderaume sind mit Boden- oder Seitenklappen versehen und 
durch OHnen der Klappen wird der Bagger wieder entleert. SolI aber 
der mit einem Pumpenbagger gewonnene Boden ,zu Anschiittvngs
zwecken verwandt werden und ist eine direkte Druckrohrleitung vom 
Bagger nach der Ablagerungsflache wegen der Schiffahrt oder wegen 
zu groBer Entfernung nicht moglich, so muB auch der Pumpenbagger 
in Prahme baggern, welche dann nach der Ablagerungsstelle geschIeppt 
und hier mittels einer besonderen Forderpumpe entleert werden. 

Eine ii.hnliche Bodenforderung durch Pumpen findet auch beim 
Eimerkettenbagger statt. Es kann entweder ein besonderes Spiilschiff 
mit dem Bagger verbunden werden, dessen Pumpen das Baggergut wieder 
in einer Rohrleitung nach der Ablagerungsstelle driicken, oder es werden 
die Prahme mittels eines Spiilschiffes oder Schutensaugers entleert. 
Bei dem von einem Eimerkettenbagger gebaggerten Boden ist aber die 
Forderung in einer Rohrleitung ohne weiteres nicht moglich, sondern 
der Boden muB erst aufgelOst, fliissig gemacht werden. Hierzu ist ein 
Wasserzusatz von 5-15 Teilen Wasser zu 1 Teil Boden je nach der 
leichteren oder schwereren LOslichkeit und der Forderweite erforderlich, 
die Spiilschiffe sind also mit einer Spiilpumpe und einer Forderpumpe 
auszuriisten. Die Spiilpumpe pumpt entweder das Wasser in den Schiitt
kaaten des Baggers, der ala Saugbrunnen ausgebildet wird, bei direkter 
Bodenforderung vom Bagger nach der Ablagerungsstelle oder in die 
Priihme und die Forderpumpe saugt dann daa verdiinnte Baggergut aus 
dem Saugbrunnen oder den Priihmen und driickt es in einer Rohrleitung 
nach der Ablagerungsstelle. 

Die Bodenford.erung durch Pumpen eignet sich aber, wie ja ohne 
weiteres aus der Betriebsart hervorgeht, nur fiir reinen Boden ohne 
Steine und sonatige Hindernisse, sie wird um so billiger, je leichter der 
Boden sich im Wasser lOst, sie eignet sich also besonders fiir sandige 
und moorige Bodenarten. Die Verdiinnung des Baggergutes, d. h. die 
Menge des fiir die Fortbewegung zuzusetzenden Waasers wii.chst mit der 
Entfernung und nimmt ab mit der Weite der Druckrohre. Reiner Sand 
erfordert einen Wasserzusatz von etwa dem Zehnfachen der festen Masse, 
er laBt sich noch vorteilhaft bis 400 m Entfernung und 3-4 m Rohe 
iiber dem Wasserspiegel spiilen, und dementsprechend ist die Maschinen
starke zu berechnen. Sandiger Lehm erfordert schon eine fiinfzehnfache 
Waaserverdiinnung, laBt sich aber unter Umstanden, wenn der Lehm 
gut gelOst ist, bis 800 m weit spiilen. Mooriger Boden wird gewohnlich 
schon vom Bagger in starker Verdiinnung gefordert, die aber unter Um
standen bis auf 60 vR gesteigert werden muB, um bis 1000 m weit ge
driickt zu werden. Ton und Kies lassen sich nicht mehr spiilen. Die 
Rohrleitung ist zur Vermeidung von Verstopfungen mit gleichmaBigem 
Gefalle zu verlegen, Rohrweite 350-800 mm. Der Kraftbedarf betragt 
bei mittleren Verhii.ltniasen 3-4 PS/Stunden fiir 1 cbm. 

An Stelle der Pumpenforderung tritt beim Eimerkettenbagger die 
Bodenforderung mit Transporteur oder Elevator, wenn eine Auf
echiittung mit Spiilung nieht moglich iat, also Damme od. dgl. mit dem 
Baggerboden hergeeteUt werden eollen. Der Tranaporteur kann ala 
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Gurtforderer wieder direkt mit dem Bagger verbunden werden und 
erfordert 3-10 PS. Der Elevator dient zur Entleerung von Prahmen 
und fordert entweder den Baggerboden direkt auf die Ablagerungsstelle 
oder schiittet ibn in Rollwagen zur Weiterheforderung. Der Elevator 
steht entweder fest auf einer in das Wasser hineingebauten Briicke oder 
auf 2 Prahmen, und die zu entleerenden Prahme fahren unter die Briicke 
oder zwischen die heiden Elevatorprahme. Der Elevator selbst besteht 
aus einer Eimerleiter, welche in der Einfahrt hangt, das untere Ende 
hangt an Ketten, so daB sie gehohen und gesenkt werden kann. 1st 
ein heladener Prahm eingefahren, so wird die Eimerleiter so weit gesenkt, 
daB die unteren Eimer den Boden des Prahms fast heriihren, und der 
Elevator wird durch Dampfkraft in Bewegung gesetzt. Der Boden wird 
also aus den Prahmen wieder ausgebaggert und bis zur erforderlichen 
Rohe gehoben, fant entweder auf eine Schiittrinne, welche ihn zur 
Weiterbeforderung in Rollwagen bringt, oder er wird mittels Gurtforderer 
trocken oder in offenen Rinnen unter Zusatz von Wasser auf die Ab
lagerungsstelle gebracht. Sandige und moorige Bodenarten lassen sich 
mit einer dreifachen Wasserverdiinnung bis zu 150 m weit in offenen 
Rinnen fordem. Kraftbedarf fiir den Elevator etwa 0,4 PS fiir 
1 cbm/Std. Der Elevatorhetrieb ist etwas teurer als der Pumpenbetrieb, 
wenn die Leistungsfahigkeit dieselhe sein solI. Die Entleerung der 
Prahme mit Spiilpumpe kostet etwa 15 Pf. fiir 1 cbm gewachsenen 
Boden, wahrend beim Elevator 20 Pf. zu rechnen sind, wohei natiirlich 
eine modeme Anlage und ein rationeller Betrieb vorausgesetzt ist. 
Ebenso arbeiten auch die Pumpenbagger billiger wie die Eimerketten
bagger; fiir groBe Bagger kann man rechnen, daB bei einem Pumpen
bagger die unmittelbaren Betriebskosten fiir Gewinnen und Fortschaffen 
des Bodens nicht hOher sind ala beim Eimerbagger fiir die Gewinnung 
allein. Dagegen sind die mittelbaren Betriebskosten heim Pumpen
bagger wegen des groBeren Anlagekapitals hoher. 

1st fiir den Baggerboden keine Verwendung vorhanden, so ist das 
Fortschaffen mit Klapprahmen oder Klappschuten das billigste, indem 
eine geeignete Stelle ausgesucht wird, wo der Boden einfach durch 
Offnen der Boden- oder Seitenklappen versenkt werden kann. Ob Boden
oder Seitenklappen anzuwenden sind, hangt von der Wassertiefe an der 
Entladestelle abo Die Prahme werden entweder von Dampfem geschleppt 
oder haben eigene Dampfkraft zum Fortbewegen. Die Zahl der erforder
lichen Prahme hiingt von der Forderweite ab; die Geschwindigkeit, mit 
der die Prahme vom Dampfer geschleppt werden, betragt etwa 6-10 km 
in der Stunde. Aus der Zeit, in der der Bagger einen Prahm beladet, und 
aus der Zeit, welche zum Fortschaffen erforderlich ist, ergibt sich die 
Zahl der erforderlichen Prahme. Bei kurzen Entfemungen werden jedes
mal nur 1-2 Prahme geschleppt, und es geniigt eine geringe Zahl sowie ein 
kleiner Dampfer, bei groBeren Entfemungen dagegen muB der Dampfer 
jedesmal eine groBere Zahl Prahme mitnehmen, die in der Zwischenzeit 
beladen worden sind; es sind also mehr Prahme und ein starkerer Schlepp
dampfer erforderlich. 1m allgemeinen kann man im stauen bis maBig 
flieBenden Wasser fiir einen 100 PS-Schlepper 4 Prahme mit je 200 t 
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Ladung bei 4 km stiindlicher Geschwindigkeit rechnen. Die Schlepp
kraft nimmt mit zunehmender Stromung rasch abo Das Aufldappen der 
Prahme an der Klappstelle erfordert keinen besonderen Aufenthalt und 
keine besondere Arbeitskraft, es wird von der Besatzung der Priihme bei 
langsamer Fahrt besorgt. Die Kosten fiir den Transport von 1 cbm 
gewachsenen Boden in Klappprahmen stellen sich ungefahr auf 1-2 Pf. 
auf 1 km Forderweite. 

Von der Berechnung der Kosten eines gro13en Na.6baggerbetriebes 
kann Abstand genommen werden, da die Grundlagen der Berechnung die
selben wie beim Trockenbaggerbetrieb sind (s. Beispiele auf S. 384 u. f.). 
Von der Preu.6ischen Wasserbauverwaltung sind die Betriebsergebnisse 
von Baggerarbeiten in den Regierungsbezirken Stettin und Stralsund aus 
den Betriebsjahren 1907, 1908 und 1909 im Zentralblatt der Bauverwal
tung, Jahrgang 1910, 1911 und 1912, veroffentlicht. Derartige Veroffent
lichungen sind sehr dankenswert, ihr Wert wiirde abernoch erhoht werden, 
wenn die Betriebsergebnisse aus allen wichtigeren Bauamtsbezirken ver
offentlicht werden mochten. Die mitgeteilten Betriebskosten umfassen 
samtliche Ausgabenfiir Gehalter, Lohne, Betriebsstoffe usw., d. S. also die 
unmittelbaren Betriebskosten, von den mittelbaren Betriebskosten sind 
nur die Unterhaltungskosten angege ben, nicht aberdie Verzinsung und Ab
schreibung der Anschaffungskosten, auch sind keine allgemeinen Unkosten 
beriicksichtigt. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten sind fiir 1 cbm ge
forderten Boden im Prahm gemessen angegeben, und es zeigt sich hier 
sofort die au13erordentliche Verschiedenheit der Kosten sowohl in den 
einzelnen Jahren bei denselben Baggern wie auch zwischen den ver
schiedenen Baggern. So schwanken z. B. bei einem Eimerbagger mit 
178 PS der Kohlenverbrauch zwischen 0,57 und 0,92 kg, die Betriebs
kosten zwischen 10,8 und 20,2 Pf. und die Unterhaltungskosten zwischen 
4,0 und 9,0 Pf. fiir 1 cbm Boden bei Jahresleistungen von 635195 und 
288185 cbm. Je gro13er die Leistung in einem bestimmten Zeit
abschnitt, um so geringer werden also die Kosten, und man mull immer 
die entsprechenden Leistungen kennen, wenn man die Kosten fiir die 
Leistungseinheit beurteilen will. 

Noch bedeutend gro.6er sind die Unterschiede, wenn man die Einzel
kosten fiir die verschiedenen Eimerbagger, es sind im ganzen fiir 10 Eimer
bagger die Betriebsergebnisse mitgeteilt, in Vergleich setzt, man erhalt 
dann z. B. fiir das Betriebsjahr 1909 den Kohlenverbrauch zu 0,60 bis 
3,66 kg, die Betriebskosten zu 10,8-50,1 Pf. und die Unterhaltungs
kosten zu 4,0-21,7 Pf. fiir 1 cbm Boden. Um daher einen brauchbaren 
Mallstab fiir Vergleiche zu erhalten, empfiehlt es sich, die Kosten nicht 
allein fiir die Arbeitsleistungseinheit, sondern auchfiir die Betriebseinheit, 
d. i. die Nutzpferdekraftstunde, zu ermitteln. Betriebsleistung und Ar
beitsleistung zusammen ergeben erst die Grundlage fiir eine richtige 
Preisermittlung und fiir Kostenvergleiche. 

In der nachstehenden Tabelle sind aus den Ergebnissen der drei Be
triebsjahre die Durchschnittswerte fiir die verschiedenen Baggerarten 
und Baggergro.6en ermittelt, und zwar sowohl fiir die Leistungseinheit 
wie fiir die Betriebseinheit. Die Maschinenleistung der einzelnen Bagger 
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ist in den Veroffentlichungen in indizierten Pferdestarken angegeben 
und mu13ten diese daher als Betriebseinheit beibehalten werden. Zweck
ma13iger fiir einen Vergleich ist aber die Angabe der Nutzpferdestarken, 
um die in der Bauart der Maschinen liegenden Kraftverluste ausschalten 
zu konnen. Immerhin bieten die Veroffentlichungen geniigende brauch
bare Anhaltspunkte fiir die Beurteilung der Betriebskosten von Bagger
arbeiten. 

Aus der Zusammenstellung ist nun zu ersehen, da13 Kohlenverbrauch, 
Betriebs- und Unterhaltungskosten mit der GroBe der Maschinen fiir 
1 PSil Stunde regelma13ig abnehmen und da13 bei kleinen Maschinen die 
ArbeitslOhne eine bedeutend gro13ere Rolle spielen, ala die Kosten fiir den 
Maschinenbetrieb selbst. Dies ergibt sich sowohl aus den Kosten wie aus 
der Leistung fiir die Betriebseinheit. Von wesentlichem EinfluB auf die 
Kosten ist natiirlich auch die Ausnutzung der Bagger, d. i. die Zahl der 
Arbeitstage in einem Jahre. Die geringsten Kosten fiir die Betriebs
einheit ergeben sich fiir die gro13ten Eimerbagger und fiir den Pumpen
bagger, wahrend fiir die Leistungseinheit dies nur fiir die Eimerbagger 
zutrifft. Daraus ergibt sich, da13 die Pumpenbagger eine verhaltnisma13ig 
gro13ere Maschinenstarke erfordern als die Eimerbagger. Eine solche 
Zusammenstellung entschleiert also gewisserma13en die Betriebs
geheimnisse der Bagger, und darin liegt ihr Wert fiir die Praxis. Der 
Wert wiirde indes noch gro13er sein, wenn die Betriebskosten nach Be
triebsstoffen und Arbeitsstunden geteilt und auch die Preise fiir die 
Betriebsstoffe und die durchschnittlichen Lohnsatze mit angegeben 
wiirden, um bei deren Anderungen die Betriebskosten umrechnen zu 
konnen. Zur Zeit werden diese etwa 50 vR hOher liegen. 

Fiir das Verbauen des Bodens an der Ablagerungsstelle kommt im 
allgemeinen nur Randarbeit in Betracht, und die Zahl der erforderlichen 
Arbeitskrafte ist abhangig von der Art der Ablagerung, ob es sich um 
eine einfache Schiittung oder um die Rerstellung eines profilma13igen 
Dammes handelt, der unter Umstanden noch in einzelnen Lagen ge
schiittet und eingestampft oder eingewalzt werden mu13. Auch die An
ordnung der Gleise auf der Kippe ist von Einflu13 auf die Kosten der 
Schiittung. FUr das einfache Entleeren der Fordergefa13e durch Aus
kippen konnen gerechnet werden 0,10-0,20 Arbeiterstunden fiir 1 cbm 
Boden. Dazu kommt dann die Einebnung des Bodens und das Ver
schieben der Gleise mit 0,15-0,25 Arbeiterstunden. Fiir das Schiitten 
in einzelnen Lagen und das Stampfen oder Einwalzen mu13 man weiter 
0,50-1,0 Arbeiterstunde rechnen. 

Schlie13lich kommen bei allen Erdarbeiten noch einige Nebenarbeiten 
vor, die noch zu erwahnen sind, das sind 

1. Mutterboden- oder Rasenabdecken fiir 1 qm 0,25-0,35 Arbeiter
stunden, 

2. Ausroden von Strauchern oder Baumstiimpfen fiir 1 qm 0,35 bis 
0,50 Arbeiterstunden, 

3. Boschungen ebnen, mit Rasen belegen oder mit einer 20 cm 
starken Schicht Mutterboden bekleiden und Ansaen 1 qm 0,50-1,0 
Arbeiterstunde je nach der Rohe der Boachungen. 
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Arbeltszelt Gefilrdertsr Boden ... (1m Frahm ge· 
~ messen) 

• Ii! 
Bezeichnung 1 05"" ., 

~~ :S ~ "" :S Boden· 
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~ Ii! ~ ""rn rn rn beschaffenbelt 
Baggers " "" ~ ~ :eiE ... 

~ ~-5 rn 

~ ~ ... 
E-!:= ~ 

.§ 
... ~ rn ... ~ ;E 

,~:§ 
.S ... 
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.... ., 
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Ton, Schlick, 

Steine 
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Eimerbagger 85 210 1803 8,6 153255 254260 141 1,7 Schlick, Torf, 
Sand, Ton, 

3199691153 
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Torf, Schlick 

Greifbagger 60 163 1519 9,3 91140 28888 19 0,32 Schlick, Torf, 
Sand, Ton, 

I 
Steine, Zie· 
gelbrocken, 

Roheisen, 

I 

Wrackstiicke 
Pumpen. 

130 \ 0,3' Sohliok, Sand 

Schacht· 
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a) Baggern 370 174 993 5,7 367410 128922 
b) Fahrt 370 890 I 5,1 329300 

1883110,8 

Zu den Nebenarbeiten gehtirt bei Einschnitten weiter die Sorge fiir 
die Entwasserung des Einschnittes. Das Wasser kann entweder aus 
seitlichen Quellen kommen oder es ist Grundwasser. Die Quellen mUssen 
abge£angen und ebenso wie das Grundwasser auf der Einschnittssohle 
durch Drainageleitungen oder in offenen Graben nach einem natiirlichen 
Vorfluter oder nach einem Pumpschacht geleitet und hier kiinstlich 
gehoben und beseitigt werden. Die Entwiisserung ist sowohl in tech-
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Baggern 

Unter-
haltungs-

kosten 

I !o:l ;J 
p., "., .... .... -g 
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I
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nischer wie wirtschaftlicher Hinsicht von groBer Wichtigkeit, weil einer
seits eine mangelnde Entwasserung leicht zu Rutschungen AnlaB gibt 
und weil andererseits das Arbeiten in nassem Boden bedeutend teurer 
wird. Die Kosten fUr derartige Entwasserungen hangen ganz allein von 
den ortlichen Verhaltnissen ab; es ist aber wichtig, bei den Vorarbeiten 
die Quell- und Grundwasserverhaltnisse moglichst sorgfaltig festzu
stellen, wenn man bei der Ausfiihrung vor "Oberraschungen geschiitzt 
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sein will, denn unerwartete WasserverhiiJtnisse konnen die gauze Dispo
sition und Kostenberechnung fiber den Haufen werfen. Die Boden
forderung unter Wasserhaltung kann unter Umstan!ien selbst bei der 
Herstellung von KaniiJen, Hafen und Durchstichen mit Vorteil an
gewandt werden, wenn die Wasserhaltung keine technischen Schwierig
keiten macht und das Fortschaffen des Bodens zu Land erfolgen muB. 
Andererseits konnen auch die NaB- oder Schwimmbagger in geeigneten 
Fallen mit den Trockenbaggern in Wettbewerb treten, besonders wenn 
das Gelande nur wenig fiber Grundwasser liegt, wenn der Boden weich 
und ohne Hindernisse ist, wenn die Bagger schwimmend herangeschafft 
werden konnen und wenn der Boden zu Wasser fortgeschafft werden 
kann, wie beispielsweise bei Herstellung von Durchstichen fiir FluB
regulierungen oder Kanalbauten. Notwendig wird aber in der Regel 
immer die Wasserhaltung und der Aushub des Bodens im Trockenen 
bei der Herstellung von Baugruben fiir Bauwerke, nur wenn eine Be
seitigung des Wassers technisch nicht zulassig oder mit unverhaltnis
ma.Big groBen Kosten verknfipft ist, wird man auch bei Baugruben den 
Boden unter Wasser ausheben und die Griindung des Bauwerks unter 
Wasser herstellen. 

Kostenberechnung der Baggerbetriebe. 
Die Kosten eines Baggerbetriebes setzen sich zusammen aus: 

1. Einmalige Kosten. 

1. Anfuhr und Fracht der Gerate bis zur Baustelle 
2. Zusammenbau der Gerate und Einrichtung der Gleisanlagen 
3. Abbruch der Gerate und AbreiJ3en der Gleisanlagen 
4. RiickbefOrderung und Transport der Gerate zum Lagerplatz 
5. Allgemeine einmalige Unkosten. 

2. Dauernde Kosten 

1. Abschreibung und Verzinsung der GerMe 
2. Aufgewendete Arbeitslohne 

a) Losen und Laden 
b) Transport und Gleisunterhaltung 
c) Kippe 
d) Werkstatt 
e) Zuschlag fUr Erschwerungen, Wasserhaltung usw. 
f) Unbezahlte N ebenarbeiten, wie Mutterboden ab- und andecken usw. 

3. Kohlen- und Wasserverbrauch 
4. Schmier- und Putzmittel, Packungen usw. 
5. Ausbesserungen 
6. Beleuchtung bei Tag- und Nachtschicht 
7. Allgemeine Unkosten. 

Der Berechnung vorausgehen muJ3 die Festsetzung des notigen Gerate
parkes, die Ermittlung der zu erwartenden Leistung des zur Anwendung 
kommenden Baggergerates in der in Frage kommenden Bodenart unter 
Beriicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse und die Festlegung der Zeit
dauer des Baues, die sich aus den Leistungen der Gerate ergibt. 1st die 
Zeitdaner des Banes vorgeschrieben, so muJ3 die Anzahl der Gerate bestimmt 
werden, die ein Einhalten der Bauzeit gewahrleisten. Wenn n die Anzahl 
der Jahre der Bauzeit, Q in cbm die Aushubmassen, qdie jahrliche Leistung, 
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t1 die Zeit fUr die Einrichtungsarbeiten, t2 die Zeit fUr die Abraumungs. 
arbeiten angeben, so ist 

Q 
n = - + t1 + ta; 

q 
t1 und ta k6nnen als konstant angenommen werden, und zwar beim Eimer
kettenbaggerbetrieb t1 = 1/6 Jahr und ta = 1/12 Jahr, beirn LOffelbagger
betrieb t1 = 1/12 und t2 = 1/24 Jahr. 

Den Kostenberechnungen seien folgende Annahmen zugrunde gelegtl). 
Die Erdbewegung betrage 2250000 cbm, der Boden sei aus einer fUr beide 
Baggersysteme, Eimer- und L6ffelbagger, giinstig gelegenen 800 m langen 
Seitenentnahme zu gewinnen, das Material auf rund 3 km Lange mit rd. 
5 m Steigung zu transportieren und in einen breiten Damm einzubauen, 
der auf eine starke Moorschicht zu schutten ist. Durch Wasser solI die 
Arbeit nicht beeintrachtigt werden. Bedingung solI Tag- und Nachtschicht 
sein. Die Kostenberechnung solI fiir die Bodenklassen 1 und 4 (S. 346) auf
gestellt werden, und zwar sowohl fUr Eimerbagger- als fUr Laffelbaggerbetrieb. 

I. Eimerkettenbaggerbetrfeb. 
Lubecker Bagger Typ B. 

a) Bodenklasse l. 
Die Leistung betragt nach der Tabelle S. 357 unter 2a 180 cbm in der 

Baggerstunde und die effektive Stundenleistung fiir die gauze Anzahl der 
maglichen Betriebsstunden nach Tabelle S. 359 160 cbm. Die Anzahl der 
maglichen Betriebsstunden betragt bei ununterbrochenem Betrieb nach 
den Angaben S. 343 276· 24 = 5624 Stunden und somit die jiihrliche 
Leistung 5624· 160 = rd. 900000 cbm. Bauzeit 

_ 2250000 I I _ 3 
n - 900000 + 6" + 12 - 2 I, Jahre. 

Fiir die Berechnung des erforderlichen Geriiteparkes sind nun nicht 
diese durchschnittlichen Leistungszahlen ma13gebend, sondem die tatsiich
Hch mit dem Bagger zu erzielenden Hachstleistungen. Denn erfahrungs
gema13 kann die tatsachliche Leistung in der Baggerstunde wesentlich haher 
sein als die Durchschnittsleistung. E c k e r t beziffert diesen Hachstleistungs
zuschlag auf 35 v H zu der Durchschnittsleistung, wahrend Rat h j ens sogar 
mit 70 vH rechnet. Ais Mittelsatz solI daher 50 vH angenommen werden, 
so da13 fUr die Ermittlung der Transportgerate mit einer Baggerleistung 
von 180 + 50 vH = 270 cbm in der Stunde zu rechnen ist. 

Der erforderliche Fassungsraum F ergibt sich bei der Maximalleistung 
des Baggers L cbm in der Stunde bei 1 m Transportweite und bei v m Ge
schwindigkeit in der Minute, wenn die Zeitverluste auf der Kippe tk, in 
der Umsatzweise tu und fUr Wasser- und Kohlenfassung tw in Minuten be
tragen, aus der Formel 

L (21 ) F=60v+ tk +tu+tw. 

1m vorliegenden Falle ist L = 270 cbm, 1 = 3000 m, die Geschwindig
keit kann erfahrungsgema13 bei 900 mm Spur zu 12 km/Std. oder 200 m/Min. 
angenommen werden. Der Aufenthalt auf der Kippe tk sei 5 Min. 2), fUr 
jedes Umsetzen eines Zuges in der Weiche miissen 5-10 Min. angenommen 
werden; es solI auf der vollen Rundfahrt einmal umgesetzt werden miissen 
mit tu = 8 Min. Der Zeitverlust tw , der im allgemeinen auch zu 10 Min. 

1) Vgl. Rathjens: Erfahrungsergebnisse, S.346. 
2) Der Zug besteht aus 20 Muldenkippem, die mit 2 Kolonnen gekippt 

werden, von denen jede einen Wagen in einer halben Minute kippt, so daB 

tic = 220 . 0,5 = 5 Minuten. 

Janssen, Baulngenieur. 2. Auf!. 25 
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angenommen werden kann, raUt hier fort, da beim Eimerkettenbagger~ 
betrieb die Maschine stets Kohlen und Wasser wahrend der Zeit des Zug. 
voUbaggerns nimmt. Es wird also 

270 (2' 3000 ) 
F = 60 200 + 5 + 8 = 193,5cbm. 

Zu dieser Menge kommt ein Zuschlag fUr Auflockerung, der bei Boden
klasse 1 zu 10 vH anzunehmen ist, mithin F = 213 cbm. 

Der Transportzug soll aus 20 Stuck 4,5 cbm·Muldenkippern bestehen, 
so da/3 ein Zug 20 . 4,5 = 90 cbm fa/3t. Der Bagger gebraucht also an Zeit, 
urn den Zug zu beladen, 

60·90 . 
Tl = ~ = 25,3 Min., 

und die Zeit fUr eine Fahrt des Zuges yom Bagger zur Kippe und zuruck wird 

2·3000 . 
T2 = 200 + 5 + 8 = 43 Mm. 

Die Zugzahl wird Z = 2!~3 + 1 Zug am Bagger = 3 Zuge. 

Die erforderlichen Transportgerate sind also 3 Lokomotiven je 160 PS 
und 3·20 = 60 Muldenkipper + 10 vH Reservewagen = 66 Stuck. 

Tagliche effektive durchschnittliche Forderung 24· 160 = 3840 cbm 
Auflockerung 10 vH . . . . . . . . . . . . .. = 384 " 

4224 cbm 
Inhalt eines Zuges 20 . 4,5 = 90 cbm, somit erforderlich 

4224 47 Zoo 90= uge. 

Die Anzahl der Lokomotivstunden betragt 3·24 = 72, so da/3 Zeitaufwand 

fUr einen Zug ~~ = rund 1,5 Stunden. 

Die Entnahmestelle ist 800 m lang, das Baggergleis wird daher vorteil
haft ebenso lang angelegt. Das Fahrgleis wird bei 3 km Transportlange 
etwa 3000 0 1,25 = rd. 4000 m lang. 

1. Einmalige Kosten. 
Zur Ermittlung der einmaligen Kosten ist das Gewicht der Gerate er· 

forderlich, das sich wie folgt zusammensetzt: 
1 Eimerkettenbagger, Typ B, mit Reserveteilen und 

Ballast .. 0 0 •• 0 •••• 0 

3 Lokomotiven 160 PS, je 15 t . . . 
66 Stuck Muldenkipper 4,5 cbm je 3 t 

800 Baggergleis fUr 1 m 3·44 = 132 kg 
1200 Stuck Baggerschwellen je 85 kg . 
4000 m Fahrgleis fUr 1 m 2 . 33 = 66 kg 
4800 Stuck Fahrgleisschwellen je 25 kg . 

90 t 
45 t 

. 198 t 

.=106 t 

.=102 t 

.=264 t 

.=120 t 
925 t 

1. Bei 300 km Entfernung betragen die Frachtkosten in Wagenladungs
klasse El) fUr 1 t 11,20 M., wozu die Kosten fUr das Aufladen auf dem Lager
platz, Anfuhr zur Aufgabestation, Umladen auf dem Bahnhof in die Eisen
bahnwagen hinzukommen, welche mit mindestens 6,0 M. fUr 1 t zu berech
nen sind. Die Kosten fUr den Abtransport der Gerate stellen sich somit 
auf 925 (11,20 + 6,0) = 15910.- Mo 

1) Vgl. Abschn. III, Kap. 3 a, S. 165. 



Die Bauarbeiten. 387 

2. Das Ausladen auf der Eingangsstation, der Transport nach der Bau
stelle sowie der Zusammenbau der Gerate und die Einrichtung der Gleis
anlagen k6nnen mit folgenden Satzen in Anrechnung gebracht werden: 

Eimerkettenbagger . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3000.- M. 
3 Lokomotiven und 66 Wagen, Antransport 243 t je 5 M.. 1215.- M. 
800 m Baggergleis einschl. Einebnen des Gelandes, je 7,50 M. 6000.- M. 
4000 m Fahrgleis einschl. Planierungsarbeiten, je 2,50 M. 10000.- M. 

20215.-M. 

3. Fiir Abbruch der Gerate und Abreif3en der Gleisanlagen kann ge
rechnet werden: 
Abbruch und Verladen des Eimerkettenbaggers .... 
Verladen der 3 Lokomotiven und 66 Wagen, 243 t je 5,0 M. 
Abreif3en und Verladen des Baggergleises, 800 m je 3,0 M. 
Abreif3en und Verladen des Fahrgleises, 4000 m je 1,0 M. 

2000.-M. 
1215.-- M. 
2400.-M. 
4000.-M. 
9615.-M. 

4. Riickfracht und Riicktransport nach dem Lagerplatz wie 
oben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15910.- M. 

5. Unter die einmaligen allgemeinen Unkosten fallen alIe Kosten, die 
durch Antransport und Aufstellen von Baubuden, Werkstatten, Schuppen, 
\Vasserpumpen, durch Antransport der Kleingerate usw., sowie durch Ver
lust und Beschadigung der Gerate beim Verladen und Transport entstehen; 
diese k6nnen zu 10 vH der bisher ermittelten einmaligen Kosten ange
nommen werden. Wir erhalten somit folgende einmalige Kosten: 

1. Anfuhr und Fracht der Gerate bis zur Baustelle 15910.- M. 
2. Zusammenbau der Gerate und Einrichtung der Gleis-

anlagen .......... 20215.- M. 

Fiir allgemeine Unkosten 10 vH 
Einrichtungskosten zusammen . . . . . 
3. Abbruch der GerMe und Gleisanlagen . . . . . . . 
4. RiickbefOrderung und Fracht der Gerate nach dem 

Lagerplatz 

Fiir allgemeine Unkosten 10 vH 

Die einmaligen Kosten betragen somit fUr 1 cbm Boden 

39738 + 28078 
2250000 = 0,030 M. 

II. Dauernde Kosten. 

36125.- M. 
3613.- M. 

39738.- M. 
9615.-- 1\1. 

15910.- M. 
25!i25.- M. 
2553.- M. 

28078.- M. 

1. A b s c h rei bun gun d V e r z ins u n g d erG era t e. 

Der Zinsfuf3 fUr die Verzinsung des Anlagekapitals muf3 mit Riicksicht 
darauf, daf3 das Gerat in der Regel nicht dauernd arbeiten kann, zu min
destens 3 vH iiber Reichsbankdiskont angenommen werden, d. i. zur Zeit 
zu 10 vH. Die zweckmaf.ligen Abschreibungssatze sind in folgender Ta
belle (S. 388) in Hundertstel der Anschaffungswerte zusammengestellt. 

Fiir Abschreibung und Verzinsung sind demnach zu rechnen beim 
Baggerbetrieb in Bodenklasse I (s. Tabelle S. 389) : 

]'iir Abschreibung und Verzinsung der Kleingerate, Schuppen usw. 
sind erfahrungsgemaf3 10 vH zu dem errechneten Betrage zuzuschlagen, und 
ferner kommt noch die Verzinsung des Betriebskapitals hinzu, das sich 
zusammensetzt aus den Einrichtungskosten und einem Betrage zur Deckung 

25* 
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I 10vH Ver-

bungfiir das 
I Abschrei- Gesamt- zinsung ffir 10vH Ge-

Bezeichnung 
Jahr abschrei- das Stiick samt-

vH Stiick oder I des Gerates bung oder fiir verzin8ung 
1 fiir 100 m ! 100m 

i ~I I 11'1 11'1 M 

1 Eimerkettenbagger 1. 30125500 

I 
25500 8500 8500 

Typ B, Anschaffungswert 2. 20
1
17000 17000 5950 5950 

85000 M. 3/4 v .. 3_ 20,12750 12750 3188 3188 

3 Stuck Lokomotiven 1. 20 4000 12000 2000 6000 
160 PS , Anschaffungswert 2. 20 4000 12000 1600 4800 
je 20000 M. 3/4 v . 3_ 15 2250 6750 900 2700 

66 Stuck Muldenkipper 1. 30 360 23760 120 7920 
4,5 cbm, Anschaffungswert 2. 20 240 15840 84 5540 
je 1200 M. 3/4 v . 3. 20 180 11880 45 2970 

800 m Baggergleis, 1. 15 396 3168 264 2112 
Gewichtf.lm 3·44= 132kg. 2. 15 396 3168 244,40 1955 
1000 kg kosten 200 M., An- 3/4 v. 3. 15 297 2376 138,60 1109 
schaffungswert fUr 100 m 
2640 M. 

4000mFahrgleis, Gewicht 1. 15 178,20 7128 118,80 4752 
fUr 1 m 2 . 33 = 66 kg. 2. 15 178,20 7128 100,98 4039 
1000kgkosten 180M., An- 3/4 v . 3. 15 133,65 5346 62,37 2495 
schaffungswert fUr 100 m 
1188 M. 

Schwellen fur 800 m 1. 50 1080 8640 216 1728 
Baggergleis, Anschaf- 2. 40 864 6912 108 864 
fungswert je Stuck 18 M., 3/4 v. 3. 10 162 1296 16,20 130 
fUr 100 m Gleis 120 Stuck 
= 2160 M 

Schwellen fUr 4000 m 1. 50 168 6720 33,60 1344 
Fahrgleis,Anschaffungs- 2. 40 134,40 4376 16,80 672 
wertje Stk. 2,80M., fUr 100 3/4 v. 3. 10 25,20 1008 2,52 101 
m Gleis 120 Stk. = 336l\L 

I 
Gesamtbetrag fiir Abschrei-

I bung und Verzinsung I 194746 68869 

der laufenden Ausgaben. Der letztere kann mit Rucksicht auf Abschlags
zahlungen zu 20000 M. geschatzt werden, so daJ3 ein Betriebskapital von 
39738 + 20000 = rd. 60000 M. erforderlich ist. Der Gesamtbetrag fill' 
Abschreibungen und Zinsen wird nunmehr 

GroJ3gerat: Abschreibungen. . . . 
Verzinsung 

Kleingerat, Schuppen usw. 10 vH 

194746.- M. 
68869.-- " 

263615.-- M. 
26362.- " 

289977.- M. 
2 31 ·10·60000 

Verzinsung des Betriebskapitals 4 100 = 16500.- M. 
306477.-M. 

306477 
Auf 1 cbm gefOrderten Boden entfallen 2250000 = 0,136 M. 
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2. Aufgewendete Arbeits16hne. 

Die Lohnstunden sind aus der Tabelle S. 357 unter 2a zu entnehmen. 
Der Durchschnittslohnsatz fUr die gesamte Baggermannschaft berechnet 
sich wie folgt; 

1 Baggermeister . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 Maschinist, . 
3 LokomotivfUhrer f' . . . . . . . . . Je 1,25 = 
4 Heizer (1 Bagger- und 3 Lokomotivheizer) je 0,90 = 
1 Kippmeister } . 1 20 -
1 Schachtmeister zur Gleisunterhaltung . Je , -
1 V orarbeiter am Bagger} . 0 90 
1 Vorarbeiter auf Kippe . . . . . . . Je , 

18 Kipper } 
3 Arbeiter am Bagger . . . . . . . . je 0,70 
4 Arbeiter am GIeis 
5 Handwerker (Anteil der Werkstatt fUr 1 Bagger) 

je 1,10 = 
43 

Soziale Lasten 10 VH1) . . . . .. 
fUr 43 Arbeiterstunden 

1,50 M. 

5,- " 
3,60 " 

2,40 " 

1,80 

17,50 

5,50 " 
37,30 M. 
3,73 " 

41,03 M. 

mithin durchschnittlicher Lohnsatz fUr 1 Arbeiterstunde 

4~~3 = 0,954 M. 

Demnach ergeben sich die Lohnkosten fUr 1 cbm Baggerboden zu 

Lasen und Laden . . . . . 0,189'0,954 =, 0,180M. 
0,066 . 0,954 = 0,063" 

. . . . . . . . 0,025" 

.0,170·0,954 = 0,162" 
durch Kippe auf Moorboden 

Transport .......... . 
Zuschlag fUr 3. Lokomotive 2) . . 
Kippe ........ . 
Zuschlag fUr Erschwerung 

25 vH . .. . 
Werkstatt ....... . 0,047'0,954 = 

Unbezahlte Nebenarbeiten 5 vH 
Gesamtlohnkosten fUr 1 cbm . 

0,041 " 
0,045 " 
0,516 M. 
0,026 " 
0,54 M. 

Diese Lohnkosten lassen sich bei Verwendung von Gleisriickmaschinen 
um etwa 0,10 M. auf 0,44 M. ermiiBigen. 

3. Kohlen- und Wasserbrauch. 

Die Dampfmaschine des Eimerkett.enbaggers verbraucht etwa 12 kg 
Dampf fUr 1 PS-Std., mithin bei 120 PS Leistung 

120· 12 ............ 1440 kg 
fUr zeitlich hahere Leistungen Zuschlag 

10 vH . . . . . . . . . . . . 144 kg 
1584 kg. 

1) S. Abschn.III, Kap. 3b. Der dort errechnete Betrag von 8,75 vH 
ist mit Riicksicht auf die Kosten der Bearbeitung der Versichenmgen auf 
10 vH erhaht. 

2) Die angegebenen Lohnstunden fUr Transport gelten fUr 2 Lokomo
tiven, fUr die 3. Maschine muB ain Zuschlag gemacht werden. Die Be
satzung der 3. Lokomotive besteht aus 2 Mann, so daB bei 43 Mann Gesamt
besatzung 43/2 = rd. 1/22 Teil Personal hinzukommt, d. i. bei 0,54 M. 
Gesamtlohnkosten 0.54/22 = 0,025 M. 
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Kohlenverbrauch fUr eine Betriebsstunde von 1584·0,13 = 206 kgl) oder 

fiir 1 cbm geforderten Boden ~:: ~~~ = 1,28 kg. 

Der Kohlenverbrauch der Lokomotiven ist je nach dem Grade der 
Ausnutzung sehr verschieden und wird au13erdem von dem Zustand der 
Gleisanlage und des Wagenmaterials sowie von der zu befordernden Boden
art stark beeinflu13t. In dem Beispiel zu Abschn. V, 3c sind die gleichen 
Betriebsverhaltnisse angenommen und der Kohlenbedarf ist zu 70 kg fUr 
eine Betriebsstunde berechnet, d. i. fUr 1 cbm geforderten Boden 

70 
160 = 0,44 kg. 

Der Kohlenbedarf fiir Bagger und 3 Lokomotiven betragt demnach 
1,28 + 3 . 0,44 = 2,60 kg und bei einem Kohlenpreise von 25 Mit werden 
die Kohlenkosten fUr 1 cbm geforderten Boden 2,60 . 0,025 = 0,065 M. 

Der Wasserverbrauch kann zu dem Zehnfachen des Kohlenbedarfs an
genommen werden, mithin fUr 1 cbm Boden zu 26 1, und die Kosten wer
den bei 0,20 M./cbm 0,026 . 0,20 = 0,005 M. Die Kosten fUr Kohlen und 
Wasser betragen demnach zusammen 0,065 + 0,005 = 0,07 M. fUr 1 cbm 
geforderten Boden. 

4. Schmier- und Putzmittel. 
Zu den Schmier- und Putzmitteln fUr den Baubetrieb gehoren Zylinderol, 

Maschinenol, Kompressorenol, Staufferfett, Putzol und Putzwolle. Der 
Verbrauch an diesen Stoffen hangt von der Sorgfalt ab, mit der sie ver
wendet werden, und von der Kontrolle, die uber die Verwendung ausgeiibt 
wird. Die Kosten lassen sich am einfachsten in Hundertteilen der Kohlen
kosten angeben und stellen sich nach den vorliegenden Erfahrungsergeb
nissen auf 15-30 vH der Kohlenkosten. Nimmt man 20 vH an, so be
ziffern sich die Kosten auf 20 vH von 0,065 = 0,013 M. fUr 1 cbm gefor
derten Boden. 

5. A us besserungen. 
Die Kosten fiir Ausbesserungen umfassen aIle die Ausgaben, die so

wohl fiir die laufenden Ausbessenmgen auf der Baustelle und fUr die Be
schaffung von Ersatzteilen, als auch fUr die Wiederinstandsetzung der Ge
rate nach Beendigung der Arbeiten aufgewendet werden. Hiervon sind die 
Arbeitslohne fiir die laufenden Ausbesserungen auf der Baustelle bereits 
bei den Arbeitslohnen beriicksichtigt, die weiteren Kosten lassen sich am 
einfachsten in Hundertteilen der Anschaffungskosten der GerMe aus
driicken und betragen nach Erfahrungswerten fiir 1 J ahr 

Eimerkettenbagger 10-25 vH 
Loffelbagger 8-20 " 
Lokomotiven 5-15 " 
Holzkastenkipper 10--20 " 
Muldenkipper . . 15-30 " 

Fur den vorliegenden Fall konnen daher folgende Kosten fUr 1 Jahr an
genommen werden: 

1 Eimerkettenbagger 15 vH von 85000 M. 
3 Lokomotiven 10 vH von 60000 M .... 

66 Stuck Muldenkipper 20 v H von 79200 M. 

12750,-M. 
6000,- " 

15840,- " 
34590,-M. 

l) E eke r t gibt den Kohlenverbrauch fUr 12 stiindigen Betrieb zu 200 kg 
fUr die Baggerstunde an und beziffert den Mehrverbrauch bei 24stiindigem 
Betrieb infolge der nur allwochentlich einmal moglichen Reinigung des 
Kessels auf 10 v H. 
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Zur Erzeugung von 1 kg Dampf 0,13 kg Steinkohle gerechnet ergibt einen 
Die jahrliche Baggerleistung betragt 900000 cbm, so daLJ auf Icbm gefor
derten Boden entfallen 

34590 
900000· = 0,038 M. 

6. Beleuchtung bei Tag- und Nachtbetrieb. 

Die Kosten der Beleuchtung umfassen nicht nur die Ausgaben fiir die 
Brennstoffe, wie Karbid, Petroleum usw., sondern auch die Ausgaben fiir 
die Anschaffung der Lampen und deren kostspielige Unterhaltung, wenn 
nicht eine elektrische Lichtanlage angelegt werden kann. Sie konnen unter 
gewohnliehen Verhaltnissen zu 10000 M. pro Jahr angenommen werden, 

s·o daJ3 sieh flir 1 cbm geforderten Boden 91000~~~ = 0,011 M. ergeben. 

7. Allgemeine Unkosten. 

Der Zuschlag flir allgemeine Unkosten kann zur Zeit etwa wie folgt 
berechnet werden: 

Allgemeine Geschiiftsunkosten 
Steuern und Versicherungen 

14vH 
6 " 

20vH 

8. Zusammenstellung der Kosten fiir 1 cbm Boden. 

I. Einmalige Kosten 
II. Dauernde Kosten: 

1. Abschreibung und Verzinsung der 
Gerate .......... . 

2. Aufgewendete ArbeitslOhne . . 
3. Kohlen- und Wasserverbrauch 
4. Schmier- und Putzmittel 
5. Ausbesserungen 
6. Beleuchtung ..... 

7. Allgemeine Unkosten 20 v H 

Dazu kommt fiir den Unternehmer die Wagnis
gebiihr mit 5 vH und der angemessene Gewinn mit 
10 vH, zusammen 15 vH . . . . . . . . . 

Angebotspreis fiir 1 cbm Boden 

b) Bodenklasse 4. 

0,030 M. 

0,136 " 
0,540 " 
0,070 " 
0,013 " 
0,038 " 
0,011 " 
0,838 M. 
0,168 " 
1,006M. 

0,151 M. 
1,16M. 

Die Zeitdauer der Arbeit wird bei einer jahrlichen Leistung nach Ta
belle S. 357 unter 2a von 276 . 24 . 105 = 590520 cbm 

2250000 1 1 
n = 590520 + 6 + 12 = 4 Jahre. 

Hochstleistung des Baggers 105 + 50 vH = 158 cbm. 
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Erforderlicher Fassilllgsraum 

158 (2. 3000 ) 
F =(j"Q ~-+ 5 + 8 = 113cbm, 

Auflockerung 30 vH = 34 " 
147 chm. 

Transportzug aus 20 Wagen zu 4,5 cbm = 90 cbm 

60·90 . 
Tl =.~= 37 Mm. 

2·3000 . 
T 2 = 200 + 5 + 8 = 43 Mm. 

Zugzahl Z = !~ + 1 = 2 Zlige. 
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Der Fahrpark verringert sich also auf 2 Lokomotiven und 44 Wagen. 

I. Einmalige Kosten. 
Anfuhr lmd Fracht der Gerate. 

I Eimerbagger . . . . . . . 
2 Lokomotiven je 15 t 

44 StUck Muldenkipper je 3 t 
800 m Baggergleis 

1200 Baggerschwellen 
4000 m Fahrgleis 
4800 Fahrgleisschwellen 

· 90 t 
· 30 t 
· 132 t 
· 106 t 
· 102 t 
.264 t 
· 120 t 

844 t 

844 (11,20 + 6,0) . ..... 14517M. 

Zusammenbau der Gerate und Einrichtung der Gleisanlagen. 

Eimerbagger ....... 3000 M. 
2 Lokomotiven und 44 Wagen 810 " 

800 m Baggergleis . . . . 6000 " 
4000 m Fahrgleis 10000 " 19810 M. 

34327 M. 
Allgemeine Unkosten 10 vH 3433 " 

Abbruch der Gerate und Abrei13en der Gleisanlagen. 

Eimerbagger ...... . 
2 Lokomotiven und 44 Wagen 

800 m Baggergleis 
4000 m Fahrgleis 
Rlicktransport . . 

Allgemeine Unkosten 10 vH 

Einmalige Kosten fUr 1 cbm geforderten Boden 

37760 + 26100 = 0028 M 
2250000 ' . 

2000M. 
810 " 

2400 " 
4000 " 

37760M. 

9210M. 

14517 " 
23727 M. 

2373 " 
26100 M. 
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II. Dauernde Kosten. 
1. A b schre i bung und Verzins ung der Geriite. 

Ab-
schreibung Gesamt-

10vH ver-I 
zinsung fiir 10 vH Ge-

Bezeichnung 
Jahr vH 

fiir das abschrel-
des Gerates Stiick oder bung 

fiir 100 m 

M M 

I Eimerkettenbagger 1. 30125500 25500 
Typ B, Anschaffungswert 2. 20 17000 17000 
85000 M. 3. 20 17000 17000 

4. 20 17000 17000 
2 Lokomotiven 160 PS, I. 20 4000 8000 
Anschaffungswert je 2. 20 4000 8000 
20000 M. 3. 15 3000 6000 

4. 15 3000 6000 

A 
44Muldenkipper 4,5cbm, 1. 30 360 15840 

nschaffungswertje 1200M. 2. 20 240 10560 
3. 20 240 10560 
4. 20 240 10560 

800 m Baggergleis, 1. 15 396 3168 
Anschaffungswert 2. 15 396 3168 
100 m 2640 M. 3. 15 396 3168 

4. 15 396 3168 
4 000 m Fahrgleis, I. 15 178,20 7128 
Anschaffungswert 2. 15 178,20 7128 
100 m 1188 M. 3. 15 178,20 7128 

4. 15 178,20 7128 
8 OOm Baggerschwellen1), I. 50 1080 8640 
Anschaffungswert 2. 40 864 6912 
100 m 2160 M. 3. 

10
1 

216 1728 
4. 50 1080 8640 

000 m Fahrgleis- 1. 50 168 6720 
schwellen1), 2. 40[ 134,40 4376 
Anschaffungswert 3. 10 33,6Q 1344 
100 m 336 M. 4. 501 168 6720 

4 

esamtbetrag fUr Ab-
. 1238284 schreibung und Verzinsung 

G 

Gro13geriite, Abschreibung . . . . 
Verzinsung . . . . . 

Kleingerat, Schuppen usw. 10 vH 

Verzinsung des Betriebskapitals 

37760 + 20000 = rd. 58000M. 4· 10;0~8000 

das Stiick 
oder fiir 

100 m 

M 

8500 
5950 
4250 
2550 
2000 
1600 
1200 

900 
120 
84 
60 
36 

264 
244,40 
184,80 
145,20 
118,80 
100,98 

83,16 
65,34 

216 
108 

21,60 
216 
33,60 
16,80 

3,34 
33,60 

I 
238284 M. 
75275 " 

313559 M. 
31356 " 

344915 M. 

23200M. 
368115 M. 

Auf I b f ·· d t B d 368115 0164 M c m ge or er en 0 en 2250000 =, . 

samt-
verzinsung 

M 

8500 
5950 
4250 
2550 
4000 
3200 
2400 
1800 
5280 
3696 
2640 
1584 
2112 
1955 
1478 
1162 
4752 
4039 
3326 
2614 
1728 

864 
173 

1728 
1344 

672 
134 

1344 

75275 

1) 1m 4. Jahr ist Neubeschaffung der Schwellen erforderlich, wenn 
nicht bei doppelschichtigem Betrieb bereits im 3. Jahre. 
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2. Aufgewendete Arbeitslohne. 

Losen und Laden. . . . . . . 0,311 . 0,954 = 0,297 M. 
Transport . . . . . . . . . . 0,104'0,954 = 0,099 " 
Kippe . . . .. . . . . . . . . 0,321 . 0,954 = 0,306 " 
Zuschlag fiir Kippe auf Moorboden 25 vH . . 0,077 " 
Werkstatt . . . . . . . . . . 0,057'0,954 = 0,054 " 

0,833 M. 
Unbezahlte Nebenarbeiten 5 vH. 0,042 " 
Gesamtlohnkosten fiir 1 cbm. . 0,875 M. 

3. Kohlen- und Wasserverbrauch. 

Tagliche durchschnittliche Forderung 24 . 105 = 2520 cbm 
Auflockerung 30 v H = __ 7,;,,5:....;6~,..;.,,_ 

Zugzahl Z = 3276 = 37. 
90 

Zeitaufwand fiir 1 Zug 2 ~:4 = 1,3 Stunden. 

3276 cbm. 
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Die Dampfhaltungspausen sind also etwas geringer wie bei der For
derung des Bodens Klasse I, der Einflufl des Teilwiderstandes oder der 
Arbeitshohe ho ist aber so gering, dafl er vernachlassigt werden und der 
Kohlenbedarf fiir einen Zug wieder zu 104 kg angenommen werden kann. Die 
Kosten des Kohlenbedarfs werden demnach fiir 1 cbm geforderten Boden: 

Eimerbagger . . . . . . . . .1,28 kg 

2 Lokomotiven 2· 1,31~~05 . . . = 1,52 " 
2,80 kg zu 0,025 = 0,070 M. 

Wasser 0,028' 0,20 . . . . . . . . . . . . . . . . = 0,006 " 

4. Schmier- und Put.zmittel. 

20 vH der Kohlenkosten = 0,2'0,07 ...... . 

5. Ausbesserungen. 

1 Eimerkettenbagger 15 vH von 85000 M. 
2 Lokomotiven 10 vH von 40000 M. 

44 Muldenkipper 20 vH von 52800 M. 

0,076M. 

0,014M. 

12750 M. 
4000 " 

10560 " 
Jahl'eskosten 27310 M. 

F ·· 1 b foo d rt B d 27310 0046M ur c m ge or e en 0 ens 590520 =, . 

6. Beleuchtung. 

Fur 1 cbm geforderten Boden bei 10000 M. Jahreskosten 

10000 
590520 = 0,017 M. 
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Zusammenstellung. 
1. Einmalige Kosten . . . . . . . 

II. Dauernde Kosten: 
1. Abschreibung und Verzinsung 
2. Arbeits16hne ....... . 
3. Kohlen- tmd Wasserverbrauch 
4. Schmier- und Putzmittel 
5. Ausbesserungen . . . . . . 
6. Beleuchtung ...... . 

7. Allgemeine Unkosten 20 vH 

Wagnisgebiihr und Gewinn 15 vH 
Angebotspreis fUr 1 cbm Boden 

n. LOffelbaggerbetrieb. 
Universalbagger Typ G. 

a) Bodenklasse 1. 

0,028 M. 

0,164 " 
0,875 " 
0,076 " 
0,014 " 
0,046 " 
0,017 " 
1,220 M. 
0,244 " 
1,464 M. 
0,220 " 
1,68 M. 

Die Leistung betragt nach Tabelle S. 358 bei 24stiindigem Betrieb 98cbm 
in der Baggerstunde, welche auch nach Tabelle S. 359 als effektive Stunden
leistung angenommen werden konnen, so dal3 die jiihrliche Leistung 
264 . 24 . 98 = 621000 cbm wird. 

. _ 2250000 1 1 _ 2 
Bauzelt n - 621000 + 12 + 24 - 3 /3 Jahre. 

Es soll aber dieselbe Bauzeit wie beim Eimerbagger, d. i. 23/, Jahre, 
eingehalten werden, daher ist ein zweiter Loffelbagger einzustellen. Beide 
zusammen Ieisten dann die Arbeit in 1 J ahr 111/2 Monaten oder rd. 2 J ahren. 
Hochstleistung eines Loffelbaggers 98 + 50 vH = 147 cbm, mithin erfor
elerlicher Fassungsraum 

147 (2 . 3000 ) 
F = 60 200 + 5 + 3 + 5 = 105 cbm 

Auflockerung 10 vH = 11 " 
116 cbm. 

Der Zug soll wieder aus 20 Muldenkippern 4,5 cbm bestehen, so elaI3 Bela
(hmgszeit eines Zuges 

Fahrzeit 

Zugzahl 

T =~~=47M' 1 116 m. 
T2 = = 43 Min. 

Z = !; + I = 2 Ziige. 

Die erfol"derlichen Transportgeriite fUr einen LOffelbagger sind 2 Lokomo
tiven und 44 Wagen. An Fahrgleislange geniigen fUr den zweiten Betrieb 
rd. 2000 m, so dal3 fUr beide Baggerbetriebe zusammen 6000 m zu rech
nen sind. 

Einmalige Kosten. 
a) Anfuhr und Fracht der Gerate bis zur Baustelle: 

2 Loffelbagger G mit Ballast und Baggerstol3en je 75 t 150 t 
4 Lokomotiven 160 PS je 15 t . . . 60 t 

88 Muldenkipper je 3 t . . . . . . . 264 t 
6000 m Fahrgleis je 2 . 33 kg . . . . . . . . . 396 t 
7200 Stiick Fahrgleisschwellen je 25 kg. . . . . 180 t 

1050 t 
Bei 17,60 M./t Kosten = 18480 M. 
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b) Zusammenbau der GerMe und Einrichtung der Gleisanlagen: 
2 L6ffelbagger je 2000 M. . . . . . . . . . . . . . . . 4000M. 

1620 " 
15000 " 
20620M. 

4 Lokomotiven und 88 Wagen ausladen und anfahren 324 t 
je 5,-M. . . . . . . . .. ....... . 

6000 m Fahrgleis je 2,50 M. . . . . . . . . . . . . . 

c) Abbruch der GerMe und Abrei13en der Gleisanlagen: 
2 L6ffelbagger je 1500 M. . . . 
4 Lokomotiven und 88 Wagen 

6000 m Fahrgleis je 1,-M ... 

d) Riickbef6rderung der Gerate . . 
Einmalige Kosten zusammen : 
Einrichtung 18480 + 20620 M. 
Allgemeine Unkosten 10 v H 

Raumung 10620 + 18480 M. 
Allgemeine U nkosten 10 v H 

3000 M. 
1620 " 
6000 " 

10620 M. 
18480 " 

39100 " 
3910 " 

43010 M. 
29100 M. 
2910 " 

32010 M. 

Fur" 1 b B d 43010 + 32010 0033 M 
c moen 2250000- =, . 

II. Dauernde Kosten. 
1. Abschreibung und Verzinsung der Gerate. 

! 
Ab- I lOvH Ver-

I 8cbrelbuug Ge- ziusung fiir 10 vH 
Bezeichuung 

Jahr vH 
fiir daB samtab- das Stiick Gesamt-

des Gerlites Stiick oder schrelbuulI oder fUr verz!usung 
fiir 100 m 100 m 

M M M M 

2 L6ffelbagger Typ G, 1. 30 13500 27000 4500 9000 
Anschaffungswert je 2. 20 9000 18000 3150 6300 

45000 M. 
4 Lokomotiven 160 PS, 1. 20 4000 16000 2000 8000 
Anschaffungswert j e 2. 20 4000 16000 1600 6400 

20000 M. 
88 Muldenkipper 4,5 cbm, 1. 30 360 31680 120 10560 
Anschaffungswert je 1200M. 2. 20 240 21120 84 7392 
6000 m Fahrgleis, 1. 15 178,20 10692 118,80 7128 
Anschaffungswert 2. 15 178,20 10692 100,98 6059 

100 m 1188 M. 
7200 Schwellen, 1. 50 140 10080 28 

I 
2016 

Anschaffungswert 2. 40 112 8064 14 1008 
100 Stiick 280 M. 

I I 169328 
I 

I 63863 
+ 63863 

233191 
Kleingerat, Schuppen usw. 10 vH . . . . . . - 23319 
Betriebskapital 43010 + 20000 = 63000 M., I 

I 
Verzinsung 2 . 10 vH = 12600 I 

" Gesamtbetrag fur Abschrelbung und Verzmsung 1269110, I 
d. i. fUr 1 cbm Boden :::;ggo = 0,120 M. 



398 Die Bauausfiihrung. 

2. Arbeitslohne. 

2 Baggermeister je I,50M .... 
2 L6ffelfuhrer } . 1 25 M 
4 LokomotivfUhrer Je, .. 
6 Heizer je 0,90 M. . . . . . . 
1 Schachtmeister . . . . . .. . 
2 Vorarbeiter am Bagger }. 0 90 M 
I V orarbeiter auf Kippe Je, . 
8 Arbeiter fur Bagger und GIeise }. 0 70 M 

18 Kipper Je, . 
6 Handwerker (Werkstatt) jel,10 M. 

50 
Soziale Lasten 10 v H 
Fur 50 Arbeiterstunden 

Fu"r 1 A b' t d 49,06 0 981 M r elters un e -----so- =, . 

Lohnkosten nach Tabelle S.358. 
Losen und Laden . . . . . 
Transport ....... . 
Kippe ......... . 
Moorkippe, Zuschlag 25 vH. 
Werkstatt ...... . 

Unbezahlte Nebenarbeiten 5 vH 
Gesamtlohn fUr 1 cbm 

· 0,094' 0,981 
· 0,094 . 0,981 
.0,189'0,981 

· 0,038 . 0,981 

3. Kohlen- und Wasserverbrauch. 

3,-M. 

7,50 " 

5,40 " 
1,20 " 

2,70 " 

18,20 " 

6,60 " 
44,60M. 

4,46 " 
49,06M. 

0,092M. 
0,092 " 
0,185 " 
0,046 " 
0,037 " 
0,452M. 
0,023 " 
0,471) M. 

Kohlenverbrauch filr 2 L6ffelbagger bei 80 PS Leistung der Haupt
maschine und 40 PS Leistung der L6ffelmaschine in der Stunde etwa. 
(2/3' 80 + 1/3 .40) 12,0,13,2 = 232 kg, d. i. filr 1 cbm gef6rderten Boden 

232 
~8 = 1,18 kg. 

Tiigliche durchschnittliche wirkliche Forderung 

2·24·98 . 4704cbm 
Auflockerung 10 vH .. = 470 " 

5174 cbm, 

5174 4·24 
Zugzahl 90 = 58, Zeitaufwand fUr 1 Zug ---ss = 1,66 Stunden. 

Der Kohlenbedarf fUr 1 Zug wird 34,57 . 4,0 = 138 kg. 
Kosten des Kohlenbedarfs fur 1 cbm gef6rderten Boden: 

2 L6ffelbagger . . . • • 1,18 kg 
. 4·138 

3,39 " 4Lokomotlven 1,66.98 

Wasser ........ . 
4,57 kg zu 0,025 = 0,114 M. 

0,046 . 0,20 = 0,009 " 

4. Schmier- und Putzmittel. 

20 vH der Kohlenkosten 0,20' 0,114 ..... 

0,123 M. 

0,023 M. 



2 LOffelbagger 
4 Lokomotiven 

88 Muldenkipper 
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5. Ausbesserungen. 

12 vH von 
10 vH von 
20 vH von 

90000 M. = 
80000 .. 

105600 .. = 

399 

10800 M. 
8000 .. 

21120 .. 
39920 M. 

Bei 2 . 621000 cbm jahrlicher Baggerleistung fUr 1 cbm Boden 

39920 
2"0321000 = 0,032 M. 

6. Beleuchtung. 

Jahrliche Kosten fUr 2 Baggerbetriebe zu 15000 M. angenommen, ergibt 
fUr 1 cbm Boden 

15000 
2. 621000 = 0,012 M. 

Zusammenstellung der Kosten fiir 1 cbm Boden. 

1. Einmalige Kosten . . . . . . . 0,033 1\1. 
II. Dauernde Kosten 

1. Abschreibung und Verzinsung . 
2. Arbeits16hne ....... . 
3. Kohlen und Wasser .. 
4. Schmier- und Putzmittel 
5. Ausbesserungen . . 
6. Beleuchtung. . . . 

0,120 .. 
0,475 .. 
0,123 " 
0,023 " 
0,032 .. 
0,012 .. 
0,818 M. 

7. Allgemeine Unkosten 20 vH 0,164 " 
0,982 M. 

Wagnisgebiihr und Unternehmergewinn 15 vH 0,147 " 
Angebotspreis fUr 1 cbm Boden 1,13 M. 

b) Bodenklasse 4. 

Die Zeitdauer der Arbeit wird bei einer jahrlichen Leistung nach Ta
belle S. 358 von 264·24·75 = 475200 cbm 

. 2250000 1 1 7 
Bauzelt n = 475200 + 12 + 24 = 4 /s Jahre. 

Es solI aber dieselbe Bauzeit wie beim Eimerbagger, d. s. 4 Jahre, nicht 
iiberschritten werden, daher ist wieder ein zweiter LOffelbagger erforder
lich, der fUr 7/S Jahre mitarbeiten muf3. In Beriicksichtigung des beson
deren Aufstellens und Abbrechens des Baggers kann mit 1 Jahr gerechnet 
werden. Hochstleistung eines LOffelbaggers 75 + 50 vH = 113 cbm, mit
hin erforderlicher Fassungsraum 

84 cbm, 

Auflockerung 30 vH 26 chm, 
llO chm. 

Beladungszeit Tl = 6~~:0 = 49 Min., 

Fahrzeit T a = 45 Min., Zugzahl Z = !~ + 1 = 2 Ziige. 
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Geratepark: 1 LOffelbagger, 2 Lokomotiven, 44 Wagen, 4000 m Fahrgleis 
auf 4 Jahre, 1 Loffelbagger, 2 Lokomotiven, 44 Wagen und 2000 m Fahr· 
gleis auf 1 Jahr. 

I. Einmalige Kosten. 
Wie 2a fUr 1 cbm Boden 0,033 M. 

II. D auernde Kosten. 

1. Abschreibung und Verzinsung. 

Ab-
scbrelbung Ge-

Bezelchnung 
Jabr fiir das samtab-

des GerAtes vH 
Stuck oder scbrelbung 
fiir 100 m 

M M 

1 Loffelbagger Typ G, 1. 30 13500 13500 
Anschaffungswert 45000 M. 2. 20 9000 9000 

3. 20 9000 9000 
4. 20 9000 9000 

1 desg!. 1. 30 13500 13500 
2 Lokomotiven 160 PS, I. 20 4000 8000 
Anschaffungswert je 2. 20 4000 8000 

20000 M. 3. 15 3000 6000 
4. 15 3000 6000 

2 desg!. 1. 20 4000 8000 
44 Muldenkipper 4,5 cbm, 1. 30 360 15840 
Anschaffungswert je 1200M. 2. 20 240 10560 

3. 20 240 10560 
4. 20 240 10560 

44 desg!. 1 30 360 15840 
4000 m Fahrgleis, Anschaf- 1. 15 178,20 7128 
fungswert 100 m 1188 M. 2. 15 178,20 7128 

3. 15 178,20 7128 
4. 15 178,20 7128 

2000 m desgl. 1. 15 178,20 3564 
4800 Schwellen, Anschaf- 1. 50 140 6720 
fungswert 100 Stuck 28M. 2. 40 112 5376 

3. 10 28 1344 
4. 50 140 6720 

2400 desgl. 1. 50 140 3360 
208896 

+ 71575 
208471 

Kleingerat, Schuppen usw. 10 vH .. . . = 28047 
Betriebskapital, Verzinsung 4 . 10 v H v. 63000 M. = 25200 
Abschreibung und Verzinsung zusammen ! 333718 I 

d . f" 1 b B d 333718 0148 M 
.1. ur C moen 2250000 =, . 

10 vH 
Verzlnsung 10 vH 

fiir das Gesamt· 
Stuck oder verzlnsung 
fiir 100 m 

M M 

4500 4500 
3150 3150 
2250 2250 
1350 1350 
4500 4500 
2000 4000 
1600 3200 
1200 2400 

900 1800 

2000 4000 
120 5280 
84 3696 
60 2640 
36 , 1584 

120 5280 
118,80 4752 
100,98 4039 
83,16 3326 
65,34 2614 

118,80 2376 
28 1344 
14 672 
2,80 134 

28 1344 
28 1344 

71575 



Die Bauarbeiten. 

2. Arbeitslohne. 

1 Baggermeister . . . . . . . 
1 LOffelfiihrer } . 
2 Lokomotivfiihrer 1e 1,25 M. . . . . 
3 Heizer je 0,90 M. . . . . . . . . . 
1 Schachtmeister . . . . . . . . . 
1 Vorarbeiter am Bagger}. 090 M 
1 Vorarbeiter auf Kippe Je, . . 
4 Arbeiter fUr Bagger und Gleise}. 070 M 

18 Kipper Je, . 
3 Handwerker (Werkstatt) je 1,10M ... 
~ 

Soziale Lasten 10 v H . 
fiir 35 Arbeiterstunden 

fiir 1 Arbeiterstunde 323:2 = 0,932 M. 

Lohnkosten nach Tabelle S.358 fiir 1 cbm Boden: 

401 

1,50M. 

3,75 " 

2,70 " 
1,20 " 

1,80 " 

. 15,40" 

. 3,30 " 
29,65M. 

2,97 " 
32,62M. 

Losen und Laden . . . . 0,160' 0,932 = 0,149M. 
Transport . . . . . . . . 0,123 . 0,932 = 0,115" 
Kippe ......... 0,245 . 0,932 = 0,228 " 
Moorkippe, Zuschlag 25 vH . . . . . . . - 0,057" 
Werkstatt. . . . . . . . 0,057 ·0,932 = 0,053" 

----::~~~ 

Unbezahlte Nebenarbeiten 5 vH 
Gesamtlohn fUr 1 cbm 

3. Kohlen· und Wasserverbrauch. 

Kohlen fUr 1 LOffelbagger fUr 1 cbm Boden 1,18 kg. 

0,602M. 
0,030M. 
O,6S2M. 

Anzahl der Lokomotivstunden fUr einen Baggerbetrieb 2· 24 = 48. 
Tiigliche durchschnittliche Baggerleistung 24·75 1800 cbm, 

Auflockerung 30 vH = 540 " 
2340 cbm. 

An Ziigen erforderlich 2:~0 = 26. 

2·24 
Zeitaufwand fiir 1 Zug 26 = 1,85 Stunden. 

Dampfhaltungspausen 1,85-0,75 = 1,10 Stunden. 

Die Arbeitshohe ho vergroJ3ert sich gegeniiber der Berechnung auf S. 211 
urn 1,10-0,983 = 0,117 Stunden, es wird ho fUr den Vollzug = 3,300 m 
und fUr den Leerzug = 9,941 m, mithin Hw = 28,376 bzw. 36,907 m. 

Q • Hw = 232 . 28,376 = 6583 bzw. 79 . 36,907 = 2916 tjm und Kohlen. 
.. 6583 + 2916 

bedarf fur 1 Zug 270 . 4,0 = 141 kg. 

Kosten des Kohlenbedarfes fur 1 cbm geforderten Boden: 

1 Loffelbagger 1,18 kg 
. 2 . 141 2,03 " 

2 LokomotlVen 1,85' 75 . = 3,21 kg zu 0,025 = 0,080 M. 
Wasser 0,20 . 0,032. . . . . . . . . . . = 0,006 " 

4. Schmier· und Putzmittel. 

20 vH der Kohlenkosten = 0,20 . 0,08 = 0,016 M. 
Jan88en, Bauingenieur. 2. Aufl. 26 

0,086 M. 
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5. Ausbesserungen. 
1 Loffelbagger 12 vH von 45000 M. 5400 M. 
2 Lokomotiven 10 vH von 40000 M. 4000 " 

44 Muldenkipper 20 vH von 52800 M. = 10560 " 
19960 M. 

Bei 475200 cbm jahrlicher Baggerleistung fUr 1 cbm Boden 
19960 

475200 = 0,042 M. 

6. Beleuchtung. 
Jahrliche Kosten fiir 1 Baggerbetrieb 10000 M. ergibt fUr 1 cbm Boden 

10000 
475200 = 0,021 M. 

Zusammenstellung der Kosten fiir 1 cbm Boden. 

r. Einmalige Kosten . . . . . . . 
II. Dauemde Kosten 

1. Abschreibung und Verzinsung 
2. ArbeitslOhne . . . . . . . . 
3. Kohlen- und Wasserverbrauch 
4. Schmier- und Putzmittel 
5. Ausbesserungen ..... . 
6. Beleuchtung . . . . . . . 

7. Allgemeine Unkosten 20 vH 

Wagnisgebiihr und Untemehmergewinn 15 vH 
Angebotspreis fUr 1 cbm Boden 

GegeniibersteHung der Kosten fUr 1 chm geforderten Boden: 

Elmerbagger Loffelbagger 

Boden- Maschinen-
Arbelts-

Maschinen-
Arbelts-

k1asse betrleb u. 
lohne zusammen! betrleb u. 

IOhne 
GerAte GerAte 

Pi. Pf. Pi. Pi. Pf. 

1 29,8 I 54,0 

I 
83,8 34,3 47,5 

I 4 34,5 I 87,5 122,0 34,6 63,2 

0,033M. 

0,148 " 
0,632 " 
0,086 " 
0,016 " 
0,042 " 
0,021 " 
0,978M. 
0,196 " 
1,174M. 
0,176 " 
1,86 ~[. 

zusammen 

Pf. 

81,8 
97,8 

Die Kosten fiir Maschinenbetrieb und Gerate sind sowohl fiir beide 
Baggersysteme als auch fiir beide Bodenarten fast gleich, im Mittel 35 vR, 
der Unterschied liegt lediglich bei den Lohnen. im Mittel 65 vR. 

Der Loffelbagger arbeitet in beiden Bodenklassen billiger aIs der 
Eimerbagger, besonders aber in der schwereren Bodenart 4. lodes wird fUr 
die Bodenklasse 1 der Eimerbaggerbetrieb als der vorteilhaftere anzu
sehen sein, da fiir die Arbeit ein Eimerbagger geniigt, wahrend zwei Loffel
bagger erforderlich sind und die Verwendung von zwei Baggergeraten in
folge vermehrter Betriebsstorungen letzt,en Endes sich doch teurer stellt. 
1m aHgemeinen wird der Eimerbagger in den Bodenklassen 1 und 2 dem 
Loffelbagger gleich, vielleicht etwas iiberlegen sein, wahrend der Loffel
bagger in den schwereren Bodenarten fraglos das wirtschaftlichste Gerat 
ist. Nur bei Baggerungen aus dem Wasser oder unter Wasserhaltung 
kommt fast aHein der Eimerbagger in Frage. 
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b) Wasserhaltungsarbeiten. 
Die technischen Mittel zur Absenkung des Wassers in Baugruben 

sind einmal die wasserdichte UmschlieBung der Baugrube und das 
Auspumpen des Wassers aus dem Innenraum oder die Absenkung des 
Grundwassers durch Brunnen innerhalb oder auBerhalb der Baugrube. 
1m ersteren FaIle behiilt der Wasserstand auBerhalb der Baugrube seine 
gewohnliche Hohe und es ist eine UmschlieBung der Baugrube erforder
lich, welche das AuBenwasser abhii.lt und den Wasserdruck aufnimmt. 
1m anderen FaIle wird das Grundwasser allgemein, also auch auBer
halb der Baugrube abgesenkt und die Baugrube kann im Trockenen 
ohne besondere Befestigung der Baugrubenwande ausgehoben werden. 
Hierin liegt der grundsatzliche Unterschied zwischen beiden Wasser
haltungsmethoden. Bei Arbeiten im offenen Wasser muB natiirlich erst 
eine dichte UmschlieBung der Baugrube zur Abhaltung des offenen 
Wassers hergestellt werden, bevor das Grundwasser mit Brunnen ab
gesenkt werden kann. Eine dritte Art der Wasserhaltung in Baugruben 
ist noch die Entfernung und die Fernhaltung des Wassers durch den 
Luftdruck, wobei die Baugrube nicht offen, sondern geschlossen ist 
und die UmschlieBungen luftdicht sein miiasen, das sog. pneumatische 
Verfahren. 

Bei der Wasserhaltung aus der Baugrube selbst wird innerhalb der 
UmschlieBung ein Pumpensumpf angelegt, aus welchem dann mit 
Hand- oder Dampfpurnpen das Wasser entfernt wird. Dieser Pumpen
sumpf wird am besten zuerst als Schacht bis etwa 1,0 m unter Bau
sohle hergestellt, beirn Aushub des Bodens wird dann durch Graben 
das Wasser standig dem Pumpensumpf zugefiihrt, so daB die Arbeits
sohle stets trocken ist, und die Bausohle selbst wird schlieBlich durch 
Anlage von Drainagen und Einfiihrung deraelben in den Pumpensumpf 
entwassert. Wird dann das Wasser in dem Pumpensumpf stets etwa 
0,50 unter Bausohle gehalten, so bleibt diese trocken und es kann 
kein Wasser mit dem frischen Mauerwerk oder Beton in Beriihrung 
kommen. Diese Drainage der Bausohle ist sehr wichtig, damit das 
Wasser dauernd unterhalb der Bausohle abflieBen kann. Die Trocken
legung der Bausohle ist aber nicht rnoglich, wenn der Untergrund so 
quellig ist, daB er durch daa aufquellende Wasser gelockert und dadurch 
seine sonst vorhandene Tragfahigkeit verliert. Bei einem solchen Unter
grunde ist also daa Wasserschopfen aus der Baugrube unstatthaft. 

Als Handpumpen werden in neuerer Zeit die Kolbenpumpen nicht 
mehr verwandt, sie sind ersetzt worden durch die Diaphragmapumpen, 
welche bedeutend weniger Kraft beanspruchen und auch unreines 
Wasser fordern. Die Diaphragmapumpen fUr Handbetrieb werden in 
GroBen von 8-24 cbm stiindlicher Leistung je nach der SaughOhe ge
baut, zu deren Bedienung 1-2 Mann geniigen. Sie sind leicht versetzbar 
und stets betriebs£ertig. Sie werden auch fUr mechanischen Antrieb 
als doppelt wirkende Saugpumpen bis zu 45 cbm stiindlicher Leistung 
bei einer Saughohe bis zu 7 m gebaut. 

Fiir rnaschinellen Betrieb sind bis heute die Kreisel- oder Zentrifugal
pumpen fUr aIle Bauarbeiten die vorteilha£testen, da sie leicht zu mon-

26* 
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tieren sind, wenig Unterhaltung 
erfordern und auch unreines 
Wasser fordern. Sie werden fiir 
Bauzwecke im allgemeinen in 
GroBen von 50 bis 300 mm 
Weite des Saug- und Druck
rohres gebaut und leisten 6 bis 
600 cbm in der Stunde bei For
derhOhen1) bis 10 m. Die Um
drehungsgeschwindigkeit muB 
mit der Saughohe zunehmen 
und ist am groBten bei kleinen 
Rohrweiten. Die Kreiselpumpe 
verdankt ihre Beliebtheit im 
Baubetriebe dem Fehlen aller 
Ventile und sonstiger durch 
Schmutzwasser gefahrdeten 
Teile, der einfachen Bauart 
und dem niedrigen Preis. Nur 
sandhaltiges Wasser kann bei 
groBeren Druckhohen und Um
fangsgeschwindigkeiten gefii.hr
lich werden. Der Wirkungs
grad und damit die Leistung 
und der Kraftbedarf hii.ngen 
sehr von den Bedingungen ab, 
unter denen die Pumpe arbeitet. 
Es sind daher auch die Kraft
bedarfsangaben mit Vorsicht 
zu gebrauchen. Eine Wartung 
wahrend des Betriebes ist nicht 
erforderlich. In nebenstehender 
Tabelle sind die Betriebskosten 
im Jahre bei 60vHAusnutzung 
der Leistung zusammengestellt. 

Steht weder Elektromotor 
noch Transmission zur Ver
fiigung und soIl die Aufstellung 
einer Lokomobile vermieden 
werden, so kommt noch die 
schwungradlose Dampfpumpe 
in Betracht, z. B. fiir Kessel-

1) Unter Forderhohe ist die 
manometrische Forderhohe, d. i. 
die Summevon Saughohe, Druck
hOheundRohrleitungswiderstand. 
zu verstehen. 

B) V gl. Tabelle S. 218. 
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speisung oder ala Spiilpumpe beim Rammen. Sie hat aber den groBen 
Nachteil, daB sie einen Dampfkessel braucht und groBe Dampf- und 
damit auch Kohlenmengen friat, 40 kg fiir 1 PS-Std. ist durchaus 
normal und wird oft noch iiberschritten. Sie stellt also ein teueres 
Wasserforderungsmittel dar und kommt nur in Frage, wenn die ort
lichen Bedingungen eine andere Pumpenart ausschlieBen. Sonst sind 
fiir diese Falie immer die doppeltwirkenden Hochdruckkolbenpumpen 
vorzuziehen. 

Fiir die Bestimmung der zweckmaBigsten Pumpe ist abgesehen 
von den ortlichen Verhaltnissen notwendig die Kenntnis der zu hebenden 
Wassermenge, die Forderhohe und die Dauer der Wasserhaltung. 
ForderhOhe und Dauer sind bekannt, schwierig ist nur die Bestimmung 
der zu hebenden Wassermenge. Der WasserzufluB findet statt durch 
die nicht volistandig dichten UmschlieBungswande und durch den 
Boden der Grube. Er ist abhangig von der Druckhohe und der Boden
beschaffenheit und kann daher nur nach ahnlichen Ausfiihrungen ge
schatzt werden. Man nimmt vielfach an, daB der WasserzufluB pro
portional der Wurzel aus der Druckhohe ist, und nimmt fiir 1 m Druck
hohe die minutliche Wassermenge fiir 1 m2 Baugrube zu 0,871 an. 
Daraus berechnet sinh dann der ZufluB in der Minute fiir 1 m2 Bau-
grube bei 2 m Druckhohe zu V2' 0,87 = 1,231, bei 3 m Druckhohe zu 
1,511, bei 4 m Druckhohe zu 1,741 usw. Diese Berechnung ist aber 
nicht einwandfrei, sie wird z. B. sogleich falsch, sobald Grundquellen 
auftreten. Man ist hier auf Schatzung nach Erfahrungen angewiesen 
und allgemein zutreffende Angaben konnen nicht gemacht werden. 
Hat man die zu fordemde Wassermenge nach Erfahrung oder Schatzung 
angenommen, so richtet sich nach ihr der Kraftbedarf. Hierbei kann 
man im Durchschnitt annehmen, daB 1 Arbeiter mit der Diaphragma
pumpe 20 mS 1 m hoch in 1 Stunde heben kann. Nimmt man bei 
Dampfmaschinen und Zentrifugalpumpen die Nutzleistung des Motors 
zu 80 vH und die Nutzleistung der Pumpe zu 60 vH an, so ergibt sich der 
Kraftbedarf fiir das Fordem von 100 mS Wasser 1 m hoch in 1 Stunde 

100·1000·1,0 PS d d K hI b h 0,8· 9 zu 0,8.0,6.60.60.75 = 0,8 . un er 0 enver rauc zu~-
= 1,0 kg. Mit 1 kg Steinkohle konnen also in 1 Stunde 100 mS Wasser 
1 m hoch gefordert werden. 

Nach dem Umfang der Wasserhaltung wird man zunachst zu ent
scheiden haben, ob mechanische oder Men~chenkrafte anzuwenden sind. 
Die mechanischen Krafte verursachen die geringsten Betriebskosten, 
aber die groBten Anlagekosten fiir Maschinen usw. Sie konnen daher 
erst bei einem bestimmten Umfang der Arbeiten ebenso billig werden, 
als die nur geringe Anlagekosten aber hohe Betriebskosten verursachende 
Arbeit der Menschen. Verteilen sich also die Anlagekosten auf eine 
diese Grenze iiberschreitende Gesamtleistung, so liegt der wirtschaftliche 
Vorteil in der Anwendung der mechanischen Krafte und wachst mit der 
GroBe der Gesamtleistung. Mit der Verbilligung der Maschinen und dem 
Steigen der Arbeitslohne ist die Grenze, bei welcher die Verwendung 
der Menschenkraft zu mechanischen Leistungen aufhort vorteilhaft zu 
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sein, immer mehr herabgedriickt worden. Trotzdem behiHt die Wasser
haltung mit Handpumpen ihre groBe Bedeutung bei wenig umfang
reichen und kurze Zeit andauernden Arbeiten oft auch iiber die Grenze 
des rein wirtschaftlich Vorteilhaften hinaus, und zwar wegen der weniger 
umstandlichen Vorbereitungen, welche sie erfordert, wegen des ge
ringeren Raumerfordernisses und wegen der leichter moglichen Ver
mehrung der Handpumpen bei p16tzlich eintretendem Bedarf. 

Zu der Absenkung des Grundwassers fiir Bauzwecke bedient man 
sich der Rohrbrunnen, welche gewohnlich auBerhalb der Baugrube 
angeordnet werden. Zahl, Abstand und Tiefe dieser Brunnen richtet 
sich nach der erforderlichen Absenkungstiefe und nach der Beschaffen
heit und Tiefenlage des Wassertragers, d. i. der wasserfiihrenden Schicht. 
Die Wirkung der Rohrbrunnen ist um so groBer, je durchlassiger der 
wasserfiihrende Boden ist, und urn so kleiner, je weniger der Boden 
das Wasser durchlaBt. Die Wirkung ist also bei grobem Sand groBer 
wie bei feinem Sand und hiernach muB der Abstand der Brunnen be
stimmt werden, er betragt 4-10 m. Ein groBer Vorzug dieses Ver
fahrens ist, daB man damit auch den Auftrieb beseitigen, also die Quell
bildung in der Bausohle verhindern kann. 

Zur Herstellung der Rohrbrunnen wird zunacHst ein Bohrloch mit 
Futterrohr von gewohnlich 200 mm Weite bis in die wasserfiihrende 
Schicht unter der Bausoble abgeteuft. Damuf wird in das Futterrohr 
das eigenWche Brunnen- oder Filterrohr von 150 mm Weite eingesetzt 
und das Futterrohr wieder herausgezogen. In dieses Filterrohr wird 
dann das Saugrohr von 100 mm Weite eingehangt und an die Sammel
leitung angeschlossen. Zwischen Saugrohr und Sammelleitung wird 
zweckmaBig eine Riicklaufklappe eingeschaltet und in der Sammel
leitung miissen mehrere Schieber vorgesehen werden, um einzelne Teile 
der Anlage ausschalten zu konnen. Fiir die Sammelleitung werden am 
zweckmaBigsten Muffenrohre verwandt, deren Verlegung und Dichtung 
mit Gummiringen am einfachsten ist. Das Filterrohr muB so hergerichtet 
werden, daB nur Wasser und nie Sand eindringen kann, je feiner der 
Sand, um so dichter muB auch die Filtergaze sein. Bei ganz feinem 
Sand werden zweckmaBig noch Kiesfilter um das Filterrohr hergestellt. 
Die Pumpenanlage besteht in der Regel aus einer Zentrifugalpumpe, 
welche von einer Lokomobile oder einem Elektromotor angetrieben wird. 
Fiir die Pumpenanlage muB aber stets eine Reserve vorhanden sein, 
damit bei einem Versagen des Motors durch das schnelle Ansteigen des 
Grundwassers kein Schaden angerichtet wird. Bei elektrischem Antrieb 
ist dazu entweder eine Dampfreserve oder der AnschluB an ein zweites 
Stromnetz vorzusehen. 

Die Kosten einer Grundwassersenkung berechnen sich etwa wie folgt: 
Baugrube sei 40 m lang, 10 m breit, 8 m tief, 5 m unter Grundwasser. 

Dauer der Grundwasserabsenkung sei 60 Tage. 
Anschaffungskosten einschl. An- und Abfuhr: 

1 Bohrzeug mit Futterrohr . . . . . . . . 
10 Rohrbrunnen 10 m lang mit 5 m Filter zu 220,-M. = 
10 Einhanger mit Klappe zu. . . . . . . 65,-" = 

700,- M. 
2200,- " 

650,- " 
3550,- M. 
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Ubertrag: 3550,- Mo 
Rohrleitung aus guJ3eisernen Muffenrohren: 

30 m Rohre 150 mm weit zu 9,- Mo = 
4 T-Stiickeo 0 14,-- " 
2 Schieber 0 0 0 0 0 0 45,-
2 Uberschieber 0 0 0 0 7,50 " 

40 m Rohre 200 m weit zu Il,-
4 ToStiickeo 0 21,50 
2 Schieber 0 0 • • 0 • 75,- " 
2 Uberschieber 0 • • 0 9,50 

30 m Rohre 250 mm weit zu. 14,- " 
3 T-Stiicke. 34,- " 
2 Bogen. 0 • • 0 • • • • • 21,- " 
2 Schieber 0 0 0 • 0 0 • 0 0 95,-- " 
I Zentrifugalpumpe mit 250 mm Weite des Saug-

270,--- " 
56,-
90,-
15,-

440,--
86,-

150,-- " 
19,- " 

420,- -
102,- - " 
42,-

190,--

lmd Druckrohres o. 0...... 0 . . o. 750,-" 
2 Lokomobilen 25 PS ... 0 • 0 0 0 0 •••• 0 0 7000,-" 

--~~:-'----:'=
Anschaffungskosten zUSo: 13180,- Mo 

Einmalige Betriebskosten: 
Verzinsung auf 3 Monate 10 vH von 0 0 13180 Mo = 
Maschinen und Rohrleitungen, Abschreibung 10 vH 

von 0 0 0 • 0 •• 0 •• 0 0 0 •• 0 10980 Mo = 
Filterrohre, Abschreibung 50 vH von . 0 2200 Mo = 
Montage: 10 Rohrbrunnen herstellen und wieder aus· 

ziehen a 10 m zu 0 • 0 0 0 25,- Mo = 
100 m Rohrleitung verlegen und beseitigen 

nebst Gummiringen zu 0 •• 3,50 Mo = 
Lokomobile und Pumpen montieren und de-

330,- Mo 

275,-- " 
275,- " 

2500,- " 

350,- " 

montieren 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 300,-" 
----...;...-~ 

bei 60 0 24 = 1440 Betriebsstunden 

fiir I Betriebsstunde :~!~ = 2,80 Mo 

Laufende Betriebskosten: 
ArbeitslOhne: I Maschinist . 

1 Rohrmeister 
1 Arbeiter 0 • 

Soziale Lasten 10 v H 

1,-Mo 
1,25 " 
0,70 " 

Betriebsmaterialien bei 15 PS durchschnittlicher In· 
anspruchnahme der Lokomobile, Dampfverbrauch 
15 0 9 = 135 kg, mithin 

135 
Kohlenverbrauch 7,5 = 17 kg zu 2,50 Mjl00 kg 

Wasserverbrauch 0 0 0 0 0 

Putz- und Schmiermaterial. 
Ausbesserungen 0 0 0 0 • • 

fiir 1 Betriebsstunde 

4030,- M. 

2,95 M. 
0,30 " 

0,43 " 

0,10 " 
0,30 " 
4,08 Mo 

Einmalige und laufende Betriebskosten zusammen 2,80 + 4,08 = 6,88 Mo 
und fiir 1440 Betriebsstunden im ganzen 

1440 0 6,88 = 9907,20 Mo 

Es mul3 aber hier bemerkt werden, dal3 die Kosten fiir den Dampf
verbrauch reichlich hoch berechnet sind, da bei den neueren Lokomobilen 
die Wamleausnutzung tatsachlich eine bessere isto Fiir die Heil3dampf-
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lokomobilen wird Bogar nur 3,7 kg Dampfverbrauch und 0,45 kg Kohle fUr 
die Nutz-PS-Stunde angegeben, wahrend hier noch mit 9 kg Dampfver
brauch und 1,20 kg Kohle gerechnet ist. 

Bei der Grundwasserabsenkung sinkt mit dem Beginn des Pumpens 
der Wasserstand erst langsam, bei gut durchlassigem Boden kann man 
annehmen, daB die Senkung von I m etwa 15 Stunden dauert. Der am 
haufigsten eintretende tlbelstand ist der, daB die Wassersaule abreiBt 
und die Pumpe kein Wasser mehr liefert. Dies kann seine Ursache 
haben in einer Undichtigkeit der Rohrleitungen oder in einem unge
ntigenden WasserzufluB zu den Rohrbrunnen. Hier muB nun der Rohr
meister achtgeben. Ein vor der Pumpe in die Rohrleitung eingebautes 
Vakuummeter leistet gute Dienste, indem es etwaige Undichtigkeiten 
in der Rohrleitung sofort anzeigt. Durch Regelung der Motorgeschwin
digkeit und durch rechtzeitiges Absperren der Brunnen, welche zeit
weise kein Wasser geben, mittels der in der Rohrleitung eingebauten 
Schieber laBt sich der Vbelstand fast immer verhtiten. 

Aber es bleibt bei jeder Wasserhaltung immer ein Risiko bestehen, 
die Berechnung der Wasserhaltungskosten gehort zu den schwierigsten 
und unsichersten Faktoren einer Preisberechnung fiir Bauarbeiten, die 
Hohe der Wagnisgebiihr ist hier daher besonders sorgfaltig zu tiber
legen. Nur sorgfaltige Boden- und Grundwasseruntersuchungen konnen 
eine Grundlage fUr eine moglichst sichere Preisberechnung geben. 

Bei allen Wasserhaltungsanlagen muB man darauf Bedacht nehmen, 
die Saughohe moglichst zu vermindern und nur Pumpen zu verwenden, 
die durch Verunreinigungen des Wassers nicht so leicht in ihrer Wirk
samkeit gestort werden. Saughohen tiber 6 m sind moglichst zu ver
meiden. SoIl das Grundwasser mehr als 6 m tief abgesenkt werden, 
80 empfiehlt sich eine zweite tieferliegende Brunnenstufe anzulegen 
und so fort. Mit stufenformiger Absenkung sind bereits Grundwasser
absenkungen bis tiber 20 m tief erreicht worden. 

Die Kostenberechnung fiir eine Grundwasserabsenkung zeigt auch 
den Weg, der eingeschlagen werden muB, wenn man vergleichsfahige 
Angebote erhalten will. Die Brunnenanlage und der Betrieb der Anlage 
sind die beiden Hauptarbeiten, man wird daher auch am besten sich 
diese getrennt anbieten lassen, und zwar 

a) das Vorhalten des gesamten zur Grundwasserhaltung erforder
lichen Gerates fiir eine bestimmte Arbeitszeit in Kalendertagen, 

b) den Antransport, Einbau, Ausbau und Abtransport des Gerates, 
c) die Betriebskosten, Kraft und Bedienung, auf den Kalendertag 

bezogen. 
Solche Angebote mit begrenztem Wagnis fiir den Unternehmer 

konnen berechnet werden und fallen dann auch niedriger aus, als wenn 
dem Unternehmer ein unbegrenztes Wsgnis auferlegt wird. 

c) Rammarbeiten. 
Mit den Wasserhsltungssrbeiten im Zussmmenhange stehen die 

Arbeiten zur UmschlieBung der Baugrube oder zur Befestigung der 
Baugrubenwande, das sind hauptsachlich Fangedamme und Spund-
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wande und wir kommen daher jetzt zu den Rammarbeiten. Die 
Rammarbeiten gehoren ebenfalls zu den technisch und wirtschaftlich 
unsicheren Bauarbeiten, da der Erfolg nach beiden Richtungen hin sehr 
von den Bodenverhaltnissen abhangt. Sorgfaltige Bodenuntersuchungen 
sind also wieder Vorbedingung fiir eine richtige Preisberechnung. 

Das Material der einzurammenden Pfahle ertragt nur ein gewisses 
durch sein inneres Gefiige und die Abmessungen bedingtes MaB der 
Schlagwirkung. Je weniger stark die einzelnen Schlage sind, und je 
mehr man durch eine schnelle Aufeinanderfolge derselben die geringe 
Wirkung eines jeden zu ersetzen sucht, desto mehr wird das Material 
geschont und das regelmaBige Eindringen des Pfahls in den Boden 
gefordert. Daher bevorzugt man heute auch allgemein schwere Baren 
und geringe Fallhohen bei schnell aufeinander folgenden SchHi-gen. Der 
Rammbar leistet beim Herabfallen eine mechanische Arbeit = G . h., 
welche der lebendigen Kraft gleich ist, die der Rammbar wahrend 

seiner Falldauer erreicht = m2v
2

• In dem Augenblick, wo der Ramm

bar diese lebendige Kraft erreicht, stoBt er gegen den ruhenden Pfahl. 
Nach den bekannten Gesetzen der Mechanik wird ein Teil der lebendigen 
Kraft auf die Erzeugung anderer Energieformen, wie Schall, Warme 
usw. verbraucht oder geht verloren, der restliche Teil verbleibt als 
nutzbare Energie des Rammbaren und des Rammpfahles und setzt 
diese in einen Bewegungszustand, der nur durch die mechanische Arbeit 
anderer auf sie einwirkenden Krafte wieder in den Zustand der Ruhe 
iibergehen kann. Und diese Krafte sind das Eigengewicht des Pfahles 
und der Eindringungswiderstand des Bodens als auBere Krafte und 
die durch den RammstoB erzeugten inneren Krafte, welche je nach der 
Elastizitat der Rammkorper eine verschieden groBe Formanderungs
arbeit, also wieder eine verlorene Arbeit leisten. Es bleibt also immer 
nur ein Teil der mechanischen Arbeit des Rammbaren nutzbar, welche 
die Eindringungstiefe ergibt, und diese nutzbare lebendige Kraft be
tragt bei vollkommen elastischen Rammkorpern nur 50-60 vH der 
mechanischen Arbeit des Rammbaren G. h. 

Je elastischer Rammbar und Pfahl sind, um so groBer ist die nutz
bare Rammenergie. Aber je groBer die Fallgeschwindigkeit des Ramm
baren und seine FallhOhe ist, und je kleiner der Eindrin
gungswiderstand des Bodens ist, um so eher trennt sich der Rammbar 
yom Pfahl und verringert die nutzbare Rammenergie. Das Kennzeichen 
hierfiir ist ein zweites Aufschlagen des Rammbaren auf den Pfahl. 
Daraus folgt, daB bei weichen Bodenarten mit geringem Eindringungs
widerstand die Fallhohe des Baren nicht zu groB genommen werden 
darf. rst der Eindringungswiderstand des Bodens aber ein groBerer, 
so ist die sofortige Verzogerung der Anfangsgeschwindigkeit des Pfahles 
groBer als die Verzogerung des Rammbaren, es kann keine Trennung 
des Baren yom Pfahl stattfinden und es erfolgt kein zweiter Aufschlag, 
der Rammbar iibt vielmehr einen andauernden Druck auf den Pfahl 
wahrend seiner Eindringung aus. Dies ist die wirtschaftlich giinstigste 
Wirkung des Rammbaren fiir die Absenkungsleistung und man muB 
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also, da die Elastizitat des Rammbaren und des Plahlbaustoffes gegeben 
ist, das Gewicht des Baren und die Fallhohe so bemessen, daB ein zweiter 
Aufschlag nicht stattfindet, daB die Verzogerung des Rammbaren durch 
den StoB nicht groBer wird als die vom Bodenwiderstand herruhrende 
Verzogerung des Pfahles, denn dann erreicht man die groBte Eindrin
gungstiefe. Wird aber das Bargewicht kleiner als die durch die Elastizitat 
des Pfahles hervorgerufene Formanderung des Pfahles, also als der 
aus der StoBelastizitatsziffer und dem Plahlgewicht sich ergebende 
Bruchteil des Pfahlgewichtes, dann ist stets die Bargeschwindigkeit un
mittelbar nach dem RammstoBe aufwarts statt abwarts gerichtet und 
es findet in diesem FaIle ein Abprallen des Rammbaren vom Pfahle 
statt oder, wie man sagt, der Bar tanzt auf dem Pfable. Es geht dann 
die lebendige Kraft des Rammbaren fur die nutzbare lebendige Kraft, 
welche das Eindringen des Pfahles bewirkt, verloren. Dieser Fall tritt 
aber auch ein, wenn ein Pfahl selbst von entsprechend geringem Ge
wichte bereits so groBen Eindringungswiderstand im Boden findet, daB 
durch den Rammschlag keine weitere Verdrangung des umliegenden 
Bodens, sondern bloB dieselbe Erschutterung des Bodens, wie sie der 
Pfahl selbst erfahrt, eintritt. Das Tanzen des Baren ist dann stets 
ein Zeichen dafiir, daB entweder mit einem zu leichten Rammbaren 
gearbeitet wird, oder daB auf einen bereits vollig festsitzenden Pfahl 
gedankenlos weitergerammt wird und dadurch nicht nur Zeit vergeudet, 
sondern auch der Pfahl beschiidigt wird. Will man in einem solchen 
FaIle noch groBere Absenkungen der Pfahle erreichen und ist genugende 
Festigkeit des Pfahlbaustoffes gegenuber den erhohten Rammbean
spruchungen vorhanden, so ist nur die Wahl eines entsprechend schweren 
Rammbaren, der eben nicht mehr tanzt, fUr die weitere Fortsetzung 
der Rammarbeit ratsam. Diese grundlegenden naturgemaBen Erkennt
nisse werden vielfach nicht beachtet, es wird trotz des Tanzens des 
Baren immer weiter auf den Pfahl losgerammt und schlieBlich weiter 
nichts erreicht, als daB der Pfahl gestaucht oder entzweigeschlagen 
wird1). Eine gute Faustregel besagt, ein Pfahl sitzt genugend fest, 
wenn er bei einem RammstoB mit einem I t schweren Baren bei I m 
Fallhohe nicht mehr wie 1 cm eindringt. 1st dieses Ziel erreicht, so 
kann man unter gewohnlichen Verhaltnissen annehmen, daB der Pfahl 
genugende Tragfahigkeit hat. 

Aus verschiedenen Griinden laBt man mitunter den Rammbaren 
nicht unmittelbar auf den Kopf des einzurammenden Pfahles, sondern 
auf ein am Pfahlkopfe aufgesetztes Zwischenglied herabflJ,llen. Be
zweckt man hierdurch die Verlangerung des abzusenkenden Pfahles, 
so nennt man es Rammknecht oder Jungfer, wahrend dasselbe 
dann, wenn es bloB dazu dient, um den Pfahlkopf vor den zerstorenden 
Wirkungen des herabfallenden Rammbaren zu schutzen, als Schlag
haube bezeichnet wird, wie bei Eisenbetonpfahlen. Dieses Zwischen
glied muB nun vor aHem wahrend des Einrammens am Pfahlkopfe 
durch geeignete Mittel gut festgehalten werden und die Eindringungs-

1) Vgl. Stern, 0.: Das Problem der Pfahlbelastung. Berlin 1908. 
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wirkung wird am wenigsten beeintrachtigt, wenn moglichst schwere 
und unelastische Zwischenglieder und schwere Rammbaren mit geringer 
Fallhohe angewendet werden. 

Die heute gebrauchlichsten Rammen sind die Zugramme, die 
Dampfkunstramme mit rticklaufender oder endloser Kette und die 
Dampframme mit direkt wirkendem Bar. 

Die Zugramme erfordert wieder geringe Anlagekosten, aber bei 
unseren hohen ArbeitslOhnen groBe Betriebskosten und kommt daher 
nur noch in Frage bei kleinen Arbeiten, als Einrammen schwacher 
Holzer, namentlich schwacher Spundbohlen, und beim Einrammen von 
Gertistpfahlen, wo die Ramme haufig versetzt werden muB. Das Bar
gewicht der Zugramme betragt 100-600 kg. Auf 50 kg Bargewicht 
rechnet man 3 Arbeiter, dazu 1 Rammeister und 1 Zimmermann fUr 
jede Ramme. Das Bargewicht richtet sich nach dem Pfahlgewicht und 
dem Eindringungswiderstande des Bodens. Aus Pfahlgewicht und Ein
dringungswiderstand ergibt sich auch die Leistung, wobei allerdings 
noch verschiedene Nebenumstande, wie oftmaliges Versetzen der Ramme 
usw. mit in Betracht kommen. Allgemeine Angaben lassen sich tiber 
die Leistungen nicht machen, sie sind je nach den ortlichen Verhiilt
nissen zu verschieden. Genaue Bodenuntersuchungen und das Ein
schlagen von Probepfahlen ergeben allein sicheren Anhalt fur eine 
Preis berechnung. 

Man berechnet die erforderliche Arbeitsleistung fUr das Einrammen 
eines Pfahles oder einer Spundbohle in Meterkilogramm und hieraus 
dann die erforderliche Arbeits- oder Betriebskraft. Unter Voraus
setzung sandigen Bodens kann man annehmen, daB das Einrammen 
fUr 1 m Rammtiefe eine Nettoleistung am Rammbaren erfordert von 
etwa 80000-125000 mkg, von welchen also 50-60 vH fUr das Ein
dringen des Pfahles nutzbar werden. Bei der Zugramme kann man 
10 Schlage in der Minute rechnen, nach jeder Hitze von 25-30 Schlagen 
ist eine Pause von 2-3 Minuten zur Erholung der Arbeiter notwendig. 
Bei der Dampframme mit rticklaufender Kette kann man 3-5, mit 
endloser Kette 10-15 und bei Dampfbaren 30-80 Schlage in der Minute 
rechnen, so daB sich in der Zeitausnutzung die tJberlegenheit der direkt 
wirkenden Dampframme zeigt, sie arbeitet bei gleicher Kraftleistung 
doppelt so schnell. 

Die tagliche Leistung eines Arbeiters an der Zugramme kann 
man zu 60000 mkg annehmen und die Wirkung auf den Ramm
baren, die Nettoleistung nach Abzug von 5 vH fUr Seilwiderstand 
und Reibung zu 57000 mkg. Bei den Dampframmen ist wegen der 
groBeren Reibungswiderstande die Nettoleistung nicht so giinstig, 
man kann hochstens mit 75 vH Nutzwirkung auf den Rammbaren 
rechnen. 

Nach diesen Angaben wUrden z. B. bei einer Zugramme mit 500 kg 

Bargewicht 550~. 3 = 30 Arbeiter erforderlich sein, deren tagliche 

Leistung 30 X 57000 = 1710000 mkg betragen wiirde. Schiitzt man 
die Nettoleistung fUr 1m Rammtiefe zu 100000 mkg, so wiirden mit 
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d Z 1710000 17 Pf"hI t" 'I' h'· t d er ugramme 100000 = mae ag lC emgeramm wer en 

konnen. 
Bei einem 1000 kg schweren Baren betragt bei 2 m Fallhohe die 

mechanisch~ Arbeit des Rammbiiren 2000 mkg. Zum Heben des 
Rammbaren sind bei 12 Schlagen in der Minute und 25 vH Reibungs-

widerstanden 2~~~ '6~2 .1,25 = 6,7 PS erforderlich. Um I m Pfahl 

einzurammen seien wieder 100000 mkg Nettoleistung am Rammbaren 

rf d 1· h d B 100000· 1,25 63 S hI" d 63 5 3 Min t e or er lC , so a 2000 = cage 0 er 12 =, u en 

notwendig sind. Hiernach laBt sich die erforderliche Zeit zum Ein
rammen eines Pfahles und unter Beriicksichtigung der Zeitverluste 
beim Verschieben der Ramme, bei Aufziehen und Stellen der Ramm
pfahle, welche von den ortlichen Verhiiltnissen abhangen, die tagliche 
Leistung der Ramme berechnen. Aus dem Kraftverbrauch und der 
Bedienung ergeben sich dann in iiblicher Weise die Betriebskosten. 

1m allgemeinen rechnet man aber umgekehrt und rechnet ffir eine 
gegebene Ramme die taglichen Betriebskosten, ermittelt die Netto
leistung am Rammbiiren, schiitzt dann nach Pfahigewicht und Boden
verhaltnissen die zum Einrammen eines Pfahles erforderliche Arbeits
Ieistung in Meterkilogramm, erhiilt daraus unter Beriicksichtigung der 
Nebenarbeiten die tiigliche Leistung und schlieBlich aus Betriebskosten 
und Leistung den Einheitspreis ffir I m Pfahl. 

Beispiel. Mit einer Dampfbarramme mit 1000 kg Bargewicht bei 1 m 
FallhOhe sollen 500 Stuck 5 m lange Pfahle eingerammt werden. 
1. Betriebskosten fiir 1 Tag zu 8 Arbeitsstunden: 

a) Einmalige Kosten: 
Antransport und Montage (Konstruktionsgewicht 

etwa 13 t) ........ . 
Demontage und Abtransport . . 

fiir allgemeine Unkosten 10 vH. 

1980 
d. i. fiir 1 m Pfahl 500. 5 = 0,75 M. 

b) Laufende Kosten: 

1000,--- M. 
800,- " 

1800,- M. 
180,- " 

1980,- M. 

Anschaffungswert 9000,- M., Abschreibung 15 vH, Verzinsung 10vH, 
Ausbesserungen 10 vH, zusammen 35 vH fUr 1 Jahr = 3150 M., d. i. bei 
etwa 200 Betriebstagen fUr 1 Tag 15,75 M. 

Bei 40 Schlagen in der Minute und 60 vH Nutzleistung betragt die 
Nettoleistung des Rammbaren 1000 . 1,0· 40 . 0,60 = 24000 mkgjMin. Die 
erforderliche Nettoleistung, urn 1 Pfahl 1 m tief einzurammen, werde zu 

90000 mkg geschatzt, somit fUr 1 Pfahl 5 m lang Ramrnzeit 90:~~0~ 5 

= 19 Minuten. Fiir Versetzen der Ramme, Stellen des Pfahles und fiir N eben· 
arbeiten mu13 im allgemeinen die doppelte Zeit gerechnet werden, so daJ3 die 

tagliche Leistung bei achtstiindiger Arbeitszeit 1: :~8 = rund 8 Pfahle wird 

und die Kapitalkosten fUr 1 m Pfahl sich stellen auf 1::7: = 0,39 M. 
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ArbeitslOhne: 1 Pfahlmeister 
1 Maschinist 
1 Zimmerer .. 
2 Arbeiter .. 

Soziale Lasten 10 vH 

46,42 
d. i. fUr 1 m Pfahl --s:-5 = 1,16 M. 

. 8·1,40 = 

.10· 1,10 = 
8· 1,10 = 
8'0,70= 
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11,20 M . 
11,- " 
8,80 " 

11,20 " 
42,20 M. 

. . . .. 4,22" 
--:-:~~:-

46,42 M. 

Betriebsstoffe: Bei 10 PS Maschinenleistung kann an Dampfverbrauch 
gerechnet werden pro Tag t . 10 . 8 . 25 = 1000 kg. 

Kohlep,verbrauch . . . . . . . . . . . 

fiir Anheizen und Dampfhaltungspausen . . . . 

1000 = 133 k 
7,5 g 

. 25vH = 33 kg 
166 kg 

1 t Kohle = 25 M. ergibt ... 166·0,025 = 4,15 M. 
Wasserverbrauch 1,7 m a zu . . . . . 0,20 = 0,34 " 
Schmier- und Putzmittel20 v H der Kohlenkosten 0,83 " 

--~~-
5,32M. 

d. i. fUr 1 m Pfahl :'~! = 0,13 M. 

Zusammenstellung fiir 1 m Pfahl: 
a) Einmalige Kosten 
b) Laufende Kosten: 

Kapitalkosten . 
ArbeitslOhne . . 
Betriebsstoffe . . 

c) Allgemeine Unkosten 20 vH 

Wagnis und Gewinn 15 vH .. 
Angebotspreis . . . . . . . . 

0,75 M. 

0,39 " 
1,16 " 
0,13 " 
2,43 M. 
0,48 " 
2,91 M. 
0,44 " 
3,35 M. 

In nachstehender Zusammenstellung sind ffir die hauptsachlich in 
Betracht kommenden Rammen die Betriebskosten pro Jahr bei 60 vH 
Ausnutzung der Normalleistung zusammengestellt. Der Dampf
verbrauch und damit die Kosten ffir Brennmaterial und Wasser sind 
bei den Rammen mit direkt wirkendem Bar hoher wie bei den Rammen 
mit endloser Kette. Diese Nachteile werden aber bei weitem dadurch 
aufgehoben, daB die Leistungen durch die hOhere Schlagzahl unver
haltnismaBig viel groBer sind. Der Schmier- und Putzmittelbedarf ist. 
bei den Kleindampframmen nur gering und infolge des Ketten- oder 
Seilantriebes bei indirekt wirkenden Rammen etwas groBer ala bei 
direkt wirkenden gleicher Leistung. Als Bedienung ist fiir die groBeren 
Rammen mit 1 Maschinist, 1 Heizer und 2 Mann gerechnet, die Arbeiter 
fiir das Zurichten und Heranbringen der Pfahle sind nicht mitgerechnet~ 

Eiserne Spundbohlen werden nach Gewicht bezahlt, die Gewichte 
der verschiedenen Spundwandsysteme sind aus den Tabellen der be
treffenden Walzwerke zu entnehmen und die ffir 1 lfd. m Spundwand 
erforderliche Anzahl Kilogramm ist der Berechnung zugrunde zu legen .. 



414 

I ):j 
W. 

lIun.laqols~a A ~ 

lIunsuJZla A ::;i 

lIunq ):j -Ialqosqy 

allllluow 
pun ::;i 

~~odsull~ili 

., 
= ~ .<: 
:0 ... 

uall1In.l >i -assaqsny 

lamwz~nd ):j 
'n -la!wqos 

1;1 ::;i 
ill 
" ~ a 
., ):j 
:a 
0 
~ ... 

til = '" til 
";] ~ 

<l 13 ... 

'" <l ):j 
" Po< 

... 

.<: 
" til .~ ~ ., 
Cl 

... 
" " '" " ~ 

lIun~slal til 
~ 

-lIl1JqOS 13 

~qolM.all~!!1l : 

Die Bauausfiihrung. 

M M 10 CN 
00 t- t- <IJ 
<IJ M t- CN 
<IJ "'" t- "'" ..... CN M 

~<IJ <IJ 0 CN 
;."'" 00 0 t-
oo CN CN 

~o 0 0 0 
;.0 10 0 0 
0 00 <IJ 10 "'" .... CN M 

~o 10 0 0 
;."'" t- 10 0 
",10 CN t- ..... .... ..... M 10 

0 0 0 0 
00 10 0 0 
M 0 0 t-..... CN CN 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 00 0 0 
10 t- o 0 ..... ..... 

~o 0 0 0 
;.0 10 0 0 
0 00 <IJ 10 "'" .... CN M 

0 0 10 0 
10 10 t- 10 
CN 10 00 <IJ 

0 0 0 0 
0> M 0 00 ..... 

"'" 10 

0 0 0 0 
10 10 0 0 

"'" 00 0 <IJ 
CN CN 

10 0 0 0 
t- o 10 0 
M 0 t- o ..... CN 10 <IJ 

10 0 0 0 
10 <IJ M CN 

CN M 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 ..... 10 0 0 
<IJ M M 10 ..... t- ..... ..... 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 10 0 0 
00 <IJ 10 

"'" CN M 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

"'" "'" t- 10 ..... CN M ..:. i a> ' ...!.' ~ rn!-o !-o 

SeD .s.$~eDj~eD 

llj]~ i~tli 
~ ~'s A!-o~ "0 

0 0 0 0 
10 co co 0 

"'" <IJ M M ..... M 10 

0 0 0 0 
0 10 0 0 
10 CN 10 0 ..... CN "'" 

Bei den Pfahlen und Spund
bohlen aua Eiaenbeton ist zu 
unterscheiden zwischen denen, 
die in Schalung hergestellt 
und in fertiger Form ein
gerammt werden, und solehen, 
die dureh Einstampfen von 
Beton in eingetriebene Bleeh
rohren oder in dureh Ramm
oder Bohrrohre vorbereitete 
Hohlraume im Boden her
gestellt werden, vgl. folgendes 
Kapitel. 

Das Rammen ist eine Kunst, 
die gelernt sein will, jeder 
gewohnliehe Zimmermann ist 
nieht dazu zu gebrauehen, nur 
ein tuchtiger geubter Pfahl
meister kann eine groBere 
Rammarbeit mit Erfolg aus
fiihren. Auf einige wiehtige 
praktische Regeln bei der Aus
fiihrungvon Rammarbeiten mag 
noeh hingewiesen werden. 

Die Starke der holzernen 
Rammpfahle kann man hin
siehtlich der Beanspruehung 
beim Einrammen wie folgt 
nehmen: 
bis 4 m Lange mittlere 

Starke . . . . . . . 25 cm, 
bis 6 m Lange mittlere 

Starke . . . . . . . 30 cm, 

bis 12 m Lange gibt man fiir 
jeden Meter groBere Lange 
1,5 em zu und von 12 m auf
warts fur jeden Meter 1 em. 
Die Rohe der Spitze solI etwa 
gleieh der mittleren Pfahlstarke 
und nieht uber 50em betragen. 
Die Spitze muB die Form eines 
abgestumpften Kegels haben. 
DasAnspitzen eines Pfahles und 
das Aufziehen des Pfahlringes 
erfordert 0,8-2 Zimmererstun
den je naeh Starke und Lange 
des Pfahles. Kiefernholz ist 
dem Tannenholz vorzuziehen. 
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FUr Spundwande ist die Dreieckspundung bei schwacheren und 
die quadratische Spundung bei starkeren Bohlen die beste. Vielfach 
wird die Feder kleiner gemacht wie die Nut, dies ist aber nicht richtig, 
da sich dann sehr leicht Sand, Steinchen und 
erdige Teile zwischen Nut und Feder setzen, was 
stets die Ursache des seitlichen Ausweichens der 
Spundbohle bildet. Die Feder muB daher stets 
so hoch wie die Nut gemacht werden, besser noch 
2-4 mm langer. Die Feder braucht in keinem 
FaIle hoher zu sein als 5 cm und dementsprechend 
die Nut 4,6-4,8 cm tief. Die Nut soll 5 mm 
breiter als die Feder und gleich ein Drittel der 
Holzstarke sein. Hohe Federn sind ohne EinfluB 
auf den dichten SchluB der Wand und bedingen 
nur eine Materialvergeudung. Hohe Federn und 
dementsprechend hohe Backen brechen auch leicht. 

~b-smm 

~/~ j--_....J 

........ --0--'"" 

Die Feder muB durchweg vollkantig sein, Federmitte, Nutmitte und 
Pfahlmitte miissen iiberall zusammenfallen, jede Abweichung hiervon 
verursacht Bruch. Die Holzstarken bei Spundbohlen sind vom Boden 
abhiingig, den die Bohle durchdringen soll, bei den gewohnlich vor
kommenden Bodenarten haben sich folgende Abmessungen bewahrt: 

Pfahllange Holzstarke geringste Pfahlbreite 
m cm cm 

2 bis 3 8 bis 10 20 
4" 5 12 " 14 20 
6" 8 16" 18 25 
9 " 10 20 25 

11 ,,13 21 bis 22 25 
14 ,,15 23" 24 25 

Auch eine groBte zulassige Pfahlbreite vorzuschreiben, ist nicht 
ratsam, denn breite Bohlen rammen sich ebenso be quem wie schmale 
Bohlen und verbilligen daher die Rammarbeit. Jede Spundbohle ist 
keilformig anzusetzen, damit sie beim Einrammen an die bereits vor
gerammte Wand herangedrangt wird. Damit der Bar nicht die Pfahl
kanten trifft, der Schlag vielmehr achsial erfolgt, werden schmale 
Spundbohlen paarweise gekuppelt und mit einem gemeinschaftlichen 
Pfahlring versehen. Es muB beim Einrammen von Spundbohlen iiber
haupt darauf geachtet werden, daB die Auflagerflache groBer ist als 
die Unterflache des Baren. Das Anspitzen und Kuppeln der Spund
bohlen sowie das Aufziehen des gemeinschaftlichen Pfahlringes er
fordert je nach der Lange der Pfahle 2-4 Zimmererstunden fiir 1 Pfahl 
und 5-8 Zimmererstunden fUr 1 lfd. m Spundwand. 

Das Aufziehen der Pfahlringe ist von groBer Wichtigkeit, sie be
zwecken, daB der Pfahlkopf beim Einrammen seine glatte Flache behiilt 
und nicht zersplittert. Die Pfahlringe miissen mindestens 100 mm hoch 
und 30 mm stark sein, leichtere sollten nicht verwendet werden, da sie 
unter dem Rammschlag springen, herabfallen und die Arbeiter ge
fahrden. Jeder Ring muB etwas konisch gearbeitet, wenigstens aber 
konisch aufgezogen werden. 
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Das Einrammen der Spundbohlen geschieht zwischen Zwingen, 
welche aber nicht an den Bundpfahlen oder an den zuerst eingerammten 
Spundpfahlen, sondern an besonderen Hilfspfahlen befestigt werden 
sollten, wei! sonst die ersteren leicht aus der senkrechten Stellung ge
zogen werden und die Spundwand nicht dicht wird. Die Zwingen dienen 
als Fiihrung fiir die Spundbohlen, mit Keilen oder mit einer Winde 
mUssen auBerdem die einzurammenden Bohlen gegen die bereits ein
gerammten gepreBt werden, damit ein dichter SchluB entsteht. Urn 
eine dichte Wand zu erzielen rammt man auch nicht jede einzelne Bohle 
fiir sich ein, sondern setzt immer 2-3 m Wand vor und rammt dann 
erst nacho 

Zur Erleichterung der Rammarbeit dient die Wasserspiilung, 
indem der Pfahlspitze Druckwasser zugefiihrt wird, urn den Eindrin
gungswiderstand des Bodens zu verringern. Zu beachten ist, daB das 
Strahlrohr standig bewegt wird, sonst saugt es sich fest oder verstopft 
sich. Die Wasserspiilung ist anwendbar in Sand, Kies und Sand mit 
Lehm und Ton gemischt, sie ist auch oft noch wirksam in Ton und 
Lehm, je nach der Beschaffenheit desselben. Namentlich bei fest
gelagertem feinem Sande, der ein schlechter Rammgrund ist, ist die 
Spiilung besonders vorteilhaft. Bei Spundwanden erleichtert sie auch 
die Vorsetzarbeit und das dichte Einrammen, denn wenn eine Spund
bohle abgehen will, so spiilt man an der entgegengesetzten Seite und beim 
Nachrammen drangt dann die Spundbohle stets nach der Seite, an wel
cher das Strahlrohr steht. Dampframmen sollten daher stets mit einer 
Spiilpumpe versehen sein, und zwar empfehlen sich Pumpen von groBerer 
Wasserforderung mit geringem Druck, etwa 1 Atmosphare, mehr als 
Pumpen mit geringerer Wasserforderung und einem Druck von 5 bis 
6 Atmospharen. Die Wasserspiilung ist auch ein vorziigliches Mittel, 
urn Hindernisse unter den Pfahlen zu beseitigen, selbst groBere Steine 
lassen sich in sandigem Boden zur Seite oder tiefer spiilen. 

Zur Kontrolle aller Rammarbeiten und namentlich, urn ein unbe
fugtes Abschneiden der Pfahle zu verhiiten, mUssen die Pfahle mit 
einem oder mehreren eingebrannten Zeichen am oberen Ende versehen 
werden, so daB jederzeit die Lange und die Rammtiefe zu erkennen ist. 
Bei dem Einrammen von Tragpfahlen ist es ferner notwendig, einen 
PfahlriB anzufertigen, aus welchem die Stellung der einzelnen Pfahle 
sowie die Nummern, welche sie erhalten, zu ersehen sind, und in Ver
bindung hiermit ein Rammregister zu fiihren, welches folgende Spalten 
enthalt: 

1. Seite. 

Pfahl Ramm-

I Ganze Bar· Obis 3 m 3 bis 6 m 
Datum Nr. Liiuge I Starke 

Ramm- gewicbt Fall- l Schlage- Fall- Schlage-
tiefe Mbe zabl Mbe zabl 

m em m kg m m 

Juli3 1 8,0 

I 
30 6,0 1000 1,0 

I 
125 1,0 112 
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Bei Spundwanden eriibrigt sich die Fiihrung eines Rammregisters, 
da sie in den seltensten Fallen als tragende Bauteile, sondern in der 
Regel nur zur Absperrung einer Baugrube gegen Wasserzudrang und 
Unterspiilung dienen und ihren Zweck erfiillen, wenn sie in unver
letztem Zustande im Boden stehen. Ihre Starke ist daher auch im all
gemeinen nicht statisch bestimmbar, wie bei einem bestimmten Seiten
druck, sondern hangt vielmehr von der dynamischen Inanspruchnahme 
durch die Rammarbeit abo Bei groBerer freistehender Lange einer 
Spundwand und bei groBerem Seitendruck darf man daher eine Ab
steifung nicht vergessen. Die Kosten solcher aus starken Rahmholzern 
und Rundholzsteifen bestehenden Absteifungen hangen von der GroBe 
und Tiefe der Baugrube ab, miissen aber den Kosten der Spundwand 
zugerechnet werden. 

MuB eine Baugrube mit senkrechten Wanden ausgehoben werden 
und ist kein oder nur ein geringer Wasserandrang vorhanden, so er
iibrigen sieh die Spundwande und an ihrer Stelle treten lotrecht ein
getriebene Bohlen, die sog. Stiilpwande oder der horizon tale 
Ausban. 

Die Stiilpwande werden zwischen horizontalen Zangen aufgestellt 
und mit dem Fortschreiten der Vertiefung der Baugrube mit dem 
Hammer oder einer Handramme nachgetrieben. An Arbeitslohn er
fordern sie fiir 1 m 2 etwa 1-2 Arbeiterstunden; die Bohlen werden 
5-6 em stark genommen. 

Bei dem horizontalen Ausbau werden die Bohlen von 5-6 em 
Starke horizontal gelegt, je 2 oder 3 Bohlen werden durch eine Lasehe 
oder ein Brustholz, d. i. ein senkrecht gestelltes Bohlenstiick, gefaBt 
und dureh ein Rundholz gegen die gegeniiberliegende Baugruhenwand 
oder gegen einen anderen festen Punkt abgesteift. Die iiblichen Langen 
der Bohlen sind 4,0, 4,5 und 5,0 m, welche an heiden Enden und einmal 
in der Mitte oder bei starkerem Bodendruck noch zweimal abgesteift 
werden. Dieser Ausbau ist der beim Verlegen von Rohrleitungen und 
Herstellung von Entwasserungskanalen iibliehe, wird daher vielfach 
angewandt und sollen die Kosten an einem Beispiel berechnet werden. 

Es soIl die Sehalung fiir 112,5 m Rohrgraben von 4 m Tiefe bei 1,5 m 
Breite der Baugrube bereehnet werden unter Verwendung von 4,5 m langen 
und 5 em starken Bohlen. Erforderlieh sind bei diehtem Ausbau 2 . 112,5 . 4,0 
= 900 m 2 Bohlen. Bei 25 em Breite der Bohlen sind 16 Bohlen fur 4 m 
Tiefe erforderlieh, auf die oberen 12 Bohlen je 1 Lasehe fUr 3 Bohlen und 
auf die unteren 4 Bohlen je 1 Lasehe auf 2 Bohlen gerechnet, ergibt bei 

tlefc 

6 bis 6 m 
Fall- I Schliige-
Mhe zahl 

m 

1,0 / 95 

2. Seite. 

1
---------- ----- ----.---- ---- ----- --------------

Fall- Schliige- Fall- \ Sehlage-
Mhe zahl Mhe zahl 

I m m 

/------- 1--------1----------

Janssen, Bauingenieur. 2. Aufl. 

Elndrlngungstiefe 
bel den letzten 

5 Sehlagen 

em 

5 

27 

Bemer
kungen 
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3 Steifen auf 1 Bohlenlange 2· 4 . 3 . 1~255 = 600 Stuek Lasehen 70 em 

lang, 20 em breit, 5 em stark und 2· 2' . 3 . 1 !~55 = 300 Stuck Lasehen 

45 em lang und 600 ~ 300 = 450 Stuck Steifen 1,40 m lang, 15 em stark. 

Demnach Holzbedarf: 

900 m t Bohlen 5 em stark zu . . . . . . . 
600 Stiiek Lasehen 70 em lang zu . . . . . 
300 Stiick Laschen 45 em lang zu . . . . . 
450 Stiick Steifen 1,40 m lang, 15 em stark 

4,50M. = 
0,80 " = 
0,50 " = 

= 0,018 ma zu 40,0 = 0,72 M. = 

Von diesen Anschaffungskosten sind jahrlich zu rechnen: 
Verzinsung 10 vH 
Abschreibung 40 v H 

50 vH von 5004 M. 
. 2502 

d. i. fiir 1 Arbeltstag 250 = 10,- M. 

4050,- M. 
480,- " 
150,- " 

324,- " 
5004,- M. 

2502,- M. 

Werden an 1 Arbeitstag 10 m Kanal gefertigt und sind 2500 m Kanal 
herzusteHen, so sind die Materialkosten fiir 

K H" 10,0 1 m ana ange "lO . . . . . . . . . . . . . 
Anfuhr etwa 60 m B = 15 Fuhren zu 10,- M. = 
Abfuhr .................. . 

f" 1 K I 300 
ur mana 2500 

Arbeitslohne. Einschalen: 
2 Zimmerer zu. . . . 
2 Arbeiter zu . . . . 
Soziale Lasten 10 vH . 

8,-M.= 
5,60 " = 

150,-M. 
150,- " 
300,-M. 

16,-M. 
11,20 " 

2,72 " 

I,-M. 

0,12 " 

fiir einen Tag 29,92 M. 
Leistung 10 m, d. i. fiir 1 m . 
Ausschalen l/a von. . . . . 

2,99 M. 
2,99 M. = __ 1..;.'_~'~' 

1 m Baugrube zus.: 5,11 M. 

oder fiir 1 mt Baugrubenwand ~'~~ = 0,64 M. 

1st die Gesamtleistung kleiner, so erhohen sich die Materialkosten ent
sprechend. Bei groI3eren Tiefen erhohen sich die Arbeitslohne, man kann 
fiir jeden Meter Mehrtiefe etwa je 10 Pfg. an Arbeitslohn fiir 1 mt Bau
grubenwand mehr rechnen. 

Bei stadtischen Entwasserungskanii.len wird die Breite der Baugrube, 
wie hier nebenbei bemerkt werden mag, gerechnet nach der groCten plan
maLligen Breite des Kanala mit einem beiderseitigen Zuschlage von je 
0,30 m fiir Tonrohr- und Zementrohrkanale bis 60 em lichte Breite, 
je 0,40 m fiir groI3ere Ton- und Zementrohrkanale ala Zuschlag zu 
deren Lichtweiten und von je 0,20 m fiir aHe gemauerten und BetonkanMe 
gerechnet als Zuschlag zu der groLlten seitlichen Ausladung des Bauwerks. 

d) Beton- und Maurerarbeiten. 
Nachdem die Baugrube hergestellt ist, beginnen die Arbeiten zur 

Herstellung des Baukorpers oder des Bauwerks selbst und diese 
sind hauptsii.chlich die Ma.urera.rbeiten und die Betonierungs-
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arbeiten, zu welchen als Nebenarbeit die Herstellung der Geriiste 
kommt. 

Die Geriiste werden fast durehweg aus Holz hergestellt, es sind 
entweder Arbeitsgeriiste zum Heranschaffen der Baustoffe, oder 
Lehrgeriiste und Schalungen zur Unterstiitzung und zur Formen
gebung der Bauwerkteile. Die zur HerstelIung der Arbeits- und 
Lehrgeriiste benotigten Holzmengen sind nach den ortlichen Ver
haltnissen verschieden, fiir iiberschlagliche Berechnungen sind in 
Abschnitt III 3d bereits die notigen Angaben gemacht. Das Abbinden, 
Aufstellen und Wiederabbrechen von Lehrgeriisten erfordert an Arbeits
zeit 0,7-1,5 Zimmererstunden fiir 1 m Bauholz. 

Fiir die Betonarbeiten dient die Schalung zur Formgebung. Be
dingung ist geniigende Widerstandsfahigkeit gegeniiber den Erschiit
terungen durch das Stampfen und den durch das Gewicht des Betons 
und der Arbeiter erzeugten Druck und Schub. Die Aufstellung muB 
derart erfolgen, daB ein leiehtes Ausriisten moglich ist. Die Schalung 
als Unterlage des Betons besteht fast immer aus Holz, nur bei oft
maligem wiederholtem Gebrauch derselben Form macht man sic aus 
Eisen, wie z. B. bei Herstellung von Betonkanalen. FUr reine Beton
bauten verwendet man die Schalbretter meist so, wie sie aus der Sage 
kommen, nur wenn die AuBenflachen des Betons nicht mehr verputzt 
werden sollen, werden die Bretter einseitig gehobelt und die Fugen mit 
Gips verstrichen oder mit Packpapier, Leinwand oder Jute bedeckt. 
Um ein Anhangen des Betons an der Schalung zu verhindern, bestreicht 
man sie zuweilen mit Seife oder MineralOl. Die Starke der Schalbretter 
sollte bei Stampfbetonarbeiten nicht unter 5 cm betragen, bei Eisen
betonarbeiten, die weniger Stampfarbeit erfordern, kann man bis 3 em 
hinuntergehen. Bei der HerstelIung der Schalung sind des leichten 
Ausriistens wegen alle festen Verbindungen durch Zapfen, Blattungen 
usw. zu vermeiden, sie werden ersetzt duch stumpfe StoBe, welche durch 
aufgenagelte Brettstiicke, durch Zwingen, Klammern usw. gehalten 
werden. Ebenso ist Nagelung na;ch Moglichkeit zu vermeiden, dagegen 
sind Drahtverbindungen zweckmaBig. Zum Antreiben der Stiitzen und 
Losmachen beim Ausschalen dienen Holzkeile. 

Jede Riistung fiir Betonarbeiten besteht aus 3 Teilen: 1. die Sehalung 
zur Formgebung, 2. das diese stiitzende Holzgeriist, 3. die Konstruktions
teile, welche ein spateres Ausriisten gestatten. Diese 3 TeiIe miissen 
immer vorhanden sein, ob es sich um Decken, Balbenbriicken, Gewolben 
oder Mauern usw. handelt. Und dabei ist als Grundsatz zu beachten, 
daB aIle TeiIe leicht losbar sind, und daB fiir ofters wiederkehrende Bau
teile die Schalungen so herzustellen sind, daB sic moglichst oft benutzt 
werden konnen. Soweit es angangig, ist die Schalung fertig herzustellen, 
bevor mit dem Betonieren begonnen wird, um zu verhiiten, daB dureh 
Unterbreehungen im Betonieren Trennungsflaehen entstehen. Bei 
sehwaehen BauteiIen ist dies nieht immer angangig, weil der Beton von 
der Seite her eingebraeht und gestampft werden muB. Dann muB aber 
unter allen Umstanden der Aufbau der Schalung gleichzeitig mit dem 
Betonieren erfolgen, damit keine Unterbrechung des Betonierens statt-

27* 
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findet. Ais Unterstutzungen dienen beim Deekenbau einfaehe Rund
holzstutzen, beim Bruekenbau kommen auBerdem abgebundene Kon
struktionen, als Joehkonstruktionen, Sprengwerke und Hangewerke, in 
Frage. 

Ais Ausrustungsvorriehtungen dienen Keile, Sehrauben, SandtOpfe. 
Sie sind in genugender Zahl vorzusehen, um ein leiehtes Ausrusten zu 
erzielen und den frisehen Beton nicht zu sehr zu erschuttern. 

Fur die Bereehnung del' Kosten ist maBgebend der Holzbedarf, 
das Eisenzeug und der Arbeitslohn fur Zuriehten, Ein- und Ausrusten. 
Man berechnet die Kosten der eigentliehen Sehalung fur die abgewiekelte. 
Schalungsflaehe, und fur den Verbrauch an Sehalbrettern ist der Ver
sehnitt besonders zu beaehten, der namentlieh bei gebroehenen Flaehen, 
Eeken, Abrundungen usw. entsteht. Fur die Schalbretter ist daher mit 
einem Verlust von 10--25 vH zu reehnen, und zwar bei jeder Zuriehtung 
einer Sehalung. An Arbeitslohn kann man reehnen fUr 1m2 Sehalung 
herrichten 0,3-2 Zimmererstunden und fUr das Ein- und Aussehalen 
0,2-1 Zimmererstunde. 

Fur die Holzgeruste zur Unterstutzung der Schalungen kann man 
fur 1m2 Sehalungsflaehe 0,05-0,10 m3 Rund- oder KanthOlzer 
reehnen und an Arbeitslohn fUr 1m3 Abstutzungsholzer zurichten 
10--20 Zimmererstunden, d. i. fur 1m2 Sehalungsflache 0,2-2 Zim
mererstunden; fiir Ein- und Ausriisten 5-10 Zimmererstunden, d. i. 
fur 1m2 Schalung 0,1-1 Zimmererstunde. Fiir Ilfd. m Rustholz zu
riehten und aufstellen reehnet man 0,5-0,8 Zimmererstunden. Diese 
Angaben gelten natiirlich nur fiir Regelfalle, fiir besondere Falle sind 
ebenso wie bei den Lehrgerusten die Kosten naeh dem wirkliehen Holz
bedarf zu bereehnen. FUr Verlust, Abnutzung und Verzinsung sind 
diesel ben Satze wie fiir die Sehalbretter zu reehnen. 

Das benotigte Material fUr die Sehalung von Eisenbetondeeken1) 

setzt sich in der Hauptsache zusammen aus: 
Sehalbrettern, parallel besaumt von in der Regel 3 em Starke. 
Schalbogen aus Brettern von durchweg gleieher Breite, welehe auf 

die hohe Kante gestellt zur Unterstutzung der Sehalbretter dienen und 
selbst dureh KanthOlzer unterstutzt werden. Entfernung der Sehal
hOgen 30-60 em, Starke 30 mm. 

KanthOlzer in der Regel 10-12 em stark. 
Rundholzsteifen von meist etwa 13 em mittlerer Starke. 
An sonstigem Material kommen Hartholzkeile, Nagel und Sehrauben 

in Betracht. 
Die Schalung normaler Eisenbetonkonstruktionen kann man sich 

aus folgenden Elementen zusammengesetzt denken: 
1. Deckensehalung, d. i. die Sehalung fUr eine ebene Decken

platte uber beliebig viele Stutzen, wobei uber die dazwischen liegenden 
Balken hinweg gemessen wird, so daB die Sehalung etwaiger Balken
bodenflaehen hier mitgemessen wird. 

1) Vgl. Palen, Dr.-lng.: Die Kosten der Sehalung von Eisenbeton
decken. Der Bauingenieur 1926, Heft 3. 



Die Bauarbeiten. 421 

2. Balkenflache, d. s. die abgewickelten Flachen aUer Balken, 
wie der Unterziige, Oberziige und Stiirze. Bei Unterziigen und Ober
ziigen, die zur Unterstiitzung damit zusammenhangender Decken
platten dienen, kommen nur die Seitenflachen in Betracht, bei Stiirzen 
dagegen Seiten- und Bodenflachen, weil deren Boden noch nicht mit in 
der Deckenschalung enthalten ist. 

3. Unterzugslange, d. i. die Lange der Unterstiitzung der Balken
kasten der Unterziige, die besonders berechnet werden mull, weil je nach 
der Steifenh6he und der Balkenh6he mehr oder weniger auf 1 qm Balken
Wiche entfallt. 

4. Sturzlange fUr die Unterstiitzung der Stiirze. 
5. Sa ulenflache, d. i. die abgewickelte Schalungsflache einer Saule. 
6. Wandflache. 
7. Fundamentschalung. 
In den nachstehenden Abbildungen., welche dem angefiihrten Auf

satze von Palen entnommen sind, sind die Einzelheiten der Decken
schalung und der Unterstiitzung dargesteUt. Bei der Schalung fiir 
Plattenbalkendecken ist zu beachten, daB die Deckenfelder zwischen 
den Balken und die Seiten der Balken friiher ausgeschalt werden diirfen 
als die BalkenbOden, bei der Herstellung der Balkenkasten mull also 
hierauf Riicksicht genommen werden. 

Fiir die einzelnen Schalungselemente werden folgende Holzer benotigt: 

1. Deckenschalung. 
a) Bretter: 

Schalung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,00 m 2 

Bretter unter den Steifen, unterhalb der Keile, 1,00 . 0,20 = 0,20" --....:.---...::.:.. 
1,20 m 2 

Dariiber aus Abfallstiicken: 
. . . . . 0,40 . 0,15 = 0,06 m 2 Laschen oben an einer Seite . 

je 3 Laschen an 2/3 der Steifen, welche gestol3en sind 
2/3 '0,15'0,80' 3 = 0,24" 

--:-'-='~"'": 
0,30 m 2 

b) SchalbOgen: 
AIle 50 em ein Paar, je eins das andere urn 1/3 der Lange 
"b 'f d 1,00 6 u ergrel en ............... 0,50 '"5 = 

c) Kantholzer: 
1 m Kantholz iiber den Steifen Hegend, welches zur Unter
stiitzung der Schalbogen dient, wenn zwischen je 2 Unter
ziigen eine Reihe Steifen steht . . . . . . . . . . . . 

d) RundhOlzer: 
Ihre Hohe ist Geschol3hohe vermindert urn Schalungsstarke, 
Schalbogenhohe, Kantholzhohe, Hohe zweier Keile, Starke 
des Unterlagsbrettes, also wenn H die Geschol3hohe 

H - 0,03 - 0,15 - 0,12 - 0,07 - 0,03 = H - 0,40 

Mithin kommt auf 1 m 2 Decke H - 0,40 m Steifen. 

2,40 m 

0,50m 
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2. Balkenflache. 
a) Bretter: 

Wandung ..................... . 
Hieriiber aus Abfallholz 14 cm breite Laschen, aIle 70 cm 

o 4 1,00 
1,00' ,1 0;70 = 

3. Unterzugslange. 
Unter den Unterzugen stehen aIle 1 m 2 Steifen. Bei schwachen 
Unterzugen, also in der Regel unter den Nebenunterzugen, 
abwechselnd 1 und 2 Steifen. Angenommen auf! der Unter
zugslange aIle 1 m 2 Stuck, auf t aIle 1 m 1 Stuck, so kommen 
im Mittel auf 1 m Unterzugslange 

I 

~ 
"l 
{ 

a) Bretter: 

1 . 2 + 3 . 1,5 = 1,63 Stuck. 
4 

1 ... 200 
~~ ~ 

Ict ~ t . .of. ~ 

~ti t 
~ ~ ~r ~ ls"o ~ 

j 

1~ .. I" -2 

~ ~ 

"" 
"> 

Jill ;;; 
1.-. _ 

~ 20 IE-

~I 

I -W I 

f l ~ 
L '- J 

f 
I I~ 

lilI J 

Bretter an den Kastenseiten als Auflager fiir die Schalbogen 

1,00 m 2 

0,20 m 2 

2· 0,18 . 1,0 = 0,36 mt 
Hieruber aus AbfaIl: 

Laschen oben und unten an den Steifen 2'0,15·0,50 = 0,15 m 2 

J d 4 S 'f n L h d 3. 0,15 . 0,80 e e . tel e gestoJJen, asc en azu 4 0,09 " 

Laschen der KastenbOden alle 70 cm 0,30'0,15'0,70 = 0,06" ----;.;., 
0,30 m 2 

b) Kantholz: 
Querriegel oben uber je 2 oder 1 Steife, im Mittel je 0,50 m 
lang, 1 Stuck auf 1 lfd. m aus AbfaH. . . . . . . . . 0,50 m 
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c) Rundholzsteifen: 
Wenn die mittlere Balkenhohe einschl. Platte h ist, 

1,63 (H -h-2' 0,03- 0,12-0,07-0,03) - (H-O,40) 
= 1,63 (H-h-O,28)-(H-O,40) = 0,63H-l,63h--O,06. 

4. Sturzlange. 

Bei einer mittleren Sturzlange von 2,5 m ergeben sich :'~ = 1,4 
Steifenpaare auf 1 m lichte Lange. ' 
a) Bretter aus AbfaH: 

Unter den Steifen . . . . . .. . 1,4 . 0,60 . 0,20 = 
Laschen oben und unten an den Steifen 1,4·3· 0,15 . 0,50 = 
J edes 4. Steifenpaar gestoJ3en, Laschen dazu 

~70 • IE 

III ~ 

l 
J ~1S i+-

~ ~ 

:'r-100 
I 
I 

[ 

c:= ;, 0$01 

70--1 
III 

II 

1,4' 3 . 0,15 . 0,80 
4 

i--SO-j 

III 

I I t 
~ ~ 

100---;~ 

[ [ 

c~ c:~;. 
--jZO I-

b) Kantholz aus AbfaH: 

0,17 m 2 

0,32 " 

0,13 " 

0,62 m 2 

Querriegel oben . . . . . . . . . . 1,4' 0,50 = 0,70 m 

c) Rundholzsteifen 1,4·2 (H - h - 0,28) = 2,8 (H - h - 0,28) . 

5. Saulenflache. 

Die Saulen sind an drei Seiten zugeschalt gedacht, wahrend an der vierten 
Seite die Schalbretter mit dem Fortschreiten des Betonierens wagerecht 
eingeschoben werden. Zusammengehalten wird die Saule durch eiserne 
Spannvorrichtungen oder Vierecke von horizontal liegenden Brettern. 
Es wird eine Saule von 40 . 40 cm Querschnitt und 3 m Hohe aIs eine 
mittlere angenommen. 
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a) Bretter: 
VVandung . . . . . . 3,0 (0,52 . 3 + 0,46) = 6,06 m 2 

Hieruber aus AbfaIl: 
Laschen der 3 VVande 
3 Rahmen ..... 

.4 . 0,20 (0,52 + 2 . 0,60) = 1,38 " 

. . . . . 3 . 0,20 . 4 . 1,0 = 2,40 " 
-----

Die Abwicklung der Saulenflache ist 

F = 3,0 . 4 . 0,40 = 4,80 m 2 , 

demnach kommt auf 1 m 2 abgewickelte Saulenflache: 

B ~~ 
a) retter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,80 = 

Hieriiber aus AbfaIl . . . . . . . . . . . . . !:~~ = 

6. VV andflache. 

3,78 m 2 

1,26 m 2 

0,79 m 2 

Die Bretter der Schalung seien aIle 0,50 m durch ein horizontales und 
aHe 1 m durch ein vertikales Kantholz unterstutzt und dieses aIle 2 m 
durch ein Rundholz unter 300 zur VVand abgesteift, dann kommt auf 
1 m 2 VV andflache bei einer VV andhohe H 
a) Bretter .... 
b) Kant,holzer . . 

) R dh I t'f fUr 1 lid. m VVand (2 + 4 + ... + H) c un 0 zs el en cos. 300 

1,00 m 2 

2,50 m 

= 1,15 (2 + 4 + ... + H), fUr 1 m 2 VVand dividiert durch H. 

7. Fundamentschalung. 

a) Bretter ......... . 1,00 m 2 

Rieriiber aus AbfaH: 
Laschen von 15 em Breite aHe 50 em 2'0,15 = 0,30 m 2 

Zusammenstellung. 

Gutes Holz Abfall 
... = ..l> .. 

... 
..l> .. ~ " .£ ... =- Rundhiilzer .., =-" :0 ~.8 " .. 0 ... 

~ 
... ~.c 

"" ~ 

m' m m m m' m 

Deekensehalung D.S. 1,20 2,40 0,50 H-0,40 0,30. --
Balkenfliiche B.l<'. 1,00 - - -- 0,20 --
Unterzugslange U.L. 0,36 - - O,63H -1,63h-0,06 0,30 0,50 
Sturzlange . S. L. - 2,8 (H - h -- 0,28) 0,62 0,70 
Saulenfliiche. S. F. 1,26 - - - 0,79 -
VVandflaehe . VV.F. 1,00 - 2,50

1
1,15(2 + 4 + ... +H) - -

Fundamentsehalung F. S. 1,00 - 0,30 -

Die VVerte dieser Tabelle sind fur Versehnitt mit 10~~ P zumultipli

zieren, wenn der Versehnitt p vH betragt. In der Regel reehnet man fUr 
Sehalbretter, Kant- und Rundholzer mit p = 10 vR, nur fur die Sehal
hogen kann p = 0 angenommen werden, da ein Versehnitt nieht statt
findet. Die Zusammenstellung geht dann uber in die folgende fur den 
praktisehen Gebraueh verwendbarere ZusammensteHung. 
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Gutes Holz Abfall 

! '0= 
, 

~ .,l, .. 
]~ ,;!! 

Rundholzstelfen 0=-., 
~.8 .. 0 

~ 
0:0 

~ 1:0:1-= "',0 

ml m m m m' m 

D.S. 1,32 2,40 0,55 1,1 (H - 0,40) 0,33 -
B.F. 1,10 -- _. -- 0,22 --
Rpt.-U.L. 0,40 - - 1,IH -- 2,2h - 0,18 0,33 0,55 
Neben-U.L. 0,40 -- - 1,IH - 3,Oh - 0,04 0;33 0,55 
Mittel-U. L. 0,40 - - 0,69H -- 1,76h - 0,07 0,33 0,55 
St. L. - - _. 3,08 (H - h - 0,28) 0,68 0,77 
S.F. 1,39 - - --- 0,87 -
W.F, 1,10 - 2,75 1,27 (2 + 4 + ' .. + H) - -
F. S. 1,10 - - -- 0,33 -

Zahlenbeispiel. 

Es solI der Rolzbedarf fiir folgende im Grundri13 dargestellte normale 
Deeke berechnet werden. 

~ 
f+- 1-7,5' 

Gescho13hOhe H. . . . 
Rohe der Rauptbalken 
Rohe der Nebenbalken 
Deckenfliiehe 

Hauptbalken 
Nebenbalken 

22.5 

\!? 

7,5 

r 
! 
t-.-

,?S -
3,50m 
0,80m 
0,40m 

· 15,0'22,5 = 337,5 mt 

· . 2· 22,5 = 45 m 
· . 9· 15,0 = 135 m 

--~18~0~m-

45 . 80 + 135 . 40 
Mittlere Balkenhohe. • . . . • . . . 180 0,50m 

Bei einer Deekenstarke von 10 em und einer Rohe der Schrage von 
5 em an den Nebenbalken ist 
Balkenfliiche •....• 45'2·0,70 = 135·2 (0,30 - 0,50) = 130,5 ro2 

Saulenflaehe bei 40·40 ero Querschnitt 6'3,40' 4 . 0,40 = 32,6 rot 

Erforderliche Rolzmengen: 
Bretter: Decke, . . 

Balken .. 
Unterziige . 
Saulen .. 

1,32'337,5 = 446 m 2 

1,10 . 130,5 = 144" 
. 0,40' 180 = 72" 
. 1,39'32,6= 46" 

-~-~-708 rot 
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Schalbogen . 
Kantholz .. 

. 2,40·337,5 = 810 m 

. 0,55·337,5 = 185 m 

Rundholzsteifen: 
Decke . . . . . . . . . . . .. 1,10 (3,00 - 0,40) 337,5 
Unterziige . . . 1,10 (0,63 . 3,50 - 1,63 . 0,50 - 0,06) 180 

1150,9 m 2 

263,3 .. 
1414,2 m 2 

Aus dieser Berechnung der Rundholzsteifen sind die Langen der ein
zelnen Steifen nicht erkennbar, es ist aber fUr die Materialverwaltung not
wendig, sie zu kennen und empfiehlt sich daher folgende Nebenrechnung: 

Fiir die Unterzugslange sind fUr h m hohe Unterziige bei Hauptunter
ziigen 2 Steifen auf I rn notig von je H - h - 2 . 0,03 - 0,07 - 0,03 
= H - h - 0,28 m Lange, mithin fUr I rn 2 (H - h - 0,28) m. Bei 
Nebenunterziigen stehen auf 1 m abwechselnd 2 und 1 Steife, also im Durch
schnitt auf 1 rn = 1,5 (H - h - 0,28) rn. Fur die Sturzlange sind fUr 
h rn hohe Stiirze, deren Oberkante H rn iiber dem Fu13boden liegt, 
2,8 (H - h - 0,28) m erforderlich. 

Hiernach ergeben sich folgende Anzahl und Langen der Rundholzsteifen: 
Hauptunterziige: 2 . 45 = 90 Stiick von 3,50 - 0,80 - 0,28 = 2,42 m Lange. 
Nebenunterziige: 1,5·135 = 203 Stiick von 3,50 - 0,40 - 0,28 = 2,82 m 
Lange. Fiir die Decke sind daneben notig 337,5 - 180 = 158 Stiick von 
3,50 - 0,40 = 3,10 m Lange. 

Zusammen: 90·2,42 = 217,8 m 
203 . 2,82 = 572,5 .. 
158 . 3,10 = 489,8 .. 

1280,1 m, 

in fixen Langen und mit 10 vH Verschnitt = 1408,1 m, also annahernd 
dieselbe Gesamtlange wie oben. 

Abfallbretter: 
Decke 
Balken 
Unterziige . 
Saulen . 

Abfall-Kantholz : 

0,33·337,5 = III m 2 

0,22· 130,5 = 29 .. 
0,33 . 180,0 = 60 .. 
0,87· 32,6 = 25 .. -----225 m 2 

Unterziige. . . . . . . . . . . 0,55· 180 = 99 m. 
Bei einem Gewicht des Holzes von 550 kg/m3 wird fUr die einzelnen 

Holzarten 

1 m 2 Schalbretter 30 mm stark = 0,03 m3 ...... . 
1 m Schalbogen 15 cm breit, 30 mm stark = 0,0045 m S • 

1 m Kantholz bei 10· 12 cm Querschnitt = 0,012 rn3 . . . 
1 m Rundholz 13 em rnittlerer Durehmesser = 0,0133 m 3 • 

16,5 kg 
2,5 .. 
6,6 .. 
7,3 .. 

Hiernach sind die erforderlichen Holzmengen in nachstehender Tabelle 
zusammengestellt und auf 1 m 2 Deeke umgerechnet, S. 427, 

Die Holzmengen sind berechnet fUr einmalige Verwendung auf der 
Baustelle, besteht die Moglichkeit, sie nmal zu verwenden, so berechnet 
sich die erforderliche Menge Q fUr jedes Element bei p vH Versehnitt aus 
der Gleiehung 

x (100 - p)f1 
100 -x 

Q = 100-p 
100 

I 
x= 

1_(100-E)f1 .Q. 
100 

1_ IOO - p 
100 
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e~ Filr 337,5 m' FOr 1 m'Decke 

"g -"I 

m I m' 
-"I 

I I 
!<Il (,) (,) m m' m' kg 
;:S ... g ~ <Il 

Schalbretter . - - - 1708 - 1 - 2,10 0,0630 34,6 
SchalbOgen -- - 810 - - 2,42 0,36 0,0109 6,0 
Kantholz - - 185 - - 0,55 - 0,0066 3,6 
Steifen fiir Haupt-

unterziige . 2,42 90 218 - - 0,65 - 0,0087 4,8 
Steifen fiir Neben-

unterziige. . . . 2,82 203 572 - - 1,70 - 0,0226 12,4 
Steifen fiir Decken 3,20 158 490 - - 1,45 - 0,0193 10,6 
Abfallbretter - - - 225 - - 0,67 0,0201 11,1 
Abfallkantholz . - - 99 - - 0,29 - 0,0035 1,9 

Zusammen fiir 1 m S Decke 0,1547 85,0 

Bei p = 10 vH fiir Bretter, Kant- und Rundholz wird :r; = 0,1 . Q 
und fiir p = 0 bei SchalbOgen :r; = ~ • 1 - 0,9n 

n 

Ni~t man n = 2 an, so wird bei p = 10 vH : :r; = 1 ~'~ 91 ' Q =0,53Q 
und bel p = O::r; = 0,5 Q • ' 

Es waren also fiir 1 rnB Decke anzuliefern: 

Schalbretter . . 
SchalbOgen . . . 
Kantholz .... 
Rundholzsteifen . 
Abfallbretter . . 
Abfallkantholz . 

2,10· 0,53 = I,ll rnS 

2,42 . 0,50 = 1,21 m 
0,58 . 0,53 = 0,29 rn 
3,80 . 0,53 = 2,01 rn 
0,67·0,53 = 0,35 m S 

0,29·0,53 = 0,15 rn 

0,0333 rna 
0,0054 " 
0,0035 " 
0,0267 " 
0,0105 " 
0,0018 " 

Der der Kalkulation zugrunde zu legende Preis setzt sich nun zu
sammen aus dem Werle 0 fUr die Einheit angelieferten HoIzes und den 
auf diese Einheit entfallenden Transportkosten. Die letzteren umfassen 
in der Regel die Abholung des Holzes yom Werk oder Lagerplatz, das 
Verladen in den Bahnwagen, die Fracht, das Umladen in Kraftwagen 
oder Fuhrwerk, die Anfuhr und das Abladen und Stapeln am Bau. FUr 
den Abtransport nach Beendigung des Baues kommen dieselben Posten 
in umgekehrter Reihenfolge in Betracht, wenn sie auch andere GroBen 
haben konnen als beim Abtransport. Fiir das AbfallhoIz· kommt nur 
An- und Abtransport in Betracht, und zwar rechnet man beim Ab
transport nur noch mit der Halfte des Abfalls, ein HoIzwert selbst bleibt 
unberiicksichtigt, weil das Holz bezahlt,sein soll, wenn es AbfaH wird. 
Die Zahl der moglichen Verwendungen und der vH.-Satz des Ver
schnittes sind Erfahrungswerte, die sich nach der Art der Bauaus
fiihrungen und nach der Betriebseinrichtung des Untemehmens richten. 
Die Kosten der HarthoIzkeiIe, Nagel und Schrauben werden am ein
fachsten durch einen Zuschlag zu den HoIzpreisen beriicksichtigt, den 
man zu 5 v H des HoIzwertes annehmen kann. 



428 Die Bauausfiihrung. 

Stellt man nun fiir die Verrechnung der Kosten des Schalungs
materials die Forderung auf, daB ein Baukonto stets mit demselben 
Werte belastet wird, gleichgiiltig ob das Holz neu oder gebraucht ist, 
so miissen die Baukonten das Holz zu konstanten Preisen erhaIten, so
lange der Holzpreis konstant bleibt. Diese Forderung ist berechtigt, 
wei! sonst die Angebote nicht gleichwertig sind, ein Unternehmer, der 
fiir eine Bauausfiihrung neues Holz anschaffen muB, wiirde dann stets im 
Nachteil sein gegeniiber anderen Unternehmern, die gebrauchtes Holz 
zur Verfiigung haben. In welcher Beziehung dann dieser konstante 
Wert, mit dem ein Baukonto belastet wird, zum Markt- oder Neuwert 
des Holzes steht, untersucht Dr.-Ing. Palen in dem angefiihrten Auf
satze, auf welchen hier verwiesen wird und dem auch die Beispiele ent
nommen sind. 

Es gibt zwei Wege, die eingeschlagen werden konnen: 

1. Das Baukonto wird mit den vollen Kosten des neuen Holzes be
lastet und gibt das Holz nach Abzug des Verschnittes der Material
verwaltung zu einem verminderten Werte zuriick. Der Unterschied 
beider Werte muB dann fiir ein und denselben Neuwert des Holzes kon
stant bleiben, wenn das Holz einem anderen Baukonto geliefert wird. 

2. Das Holz wird zu einem bestimmten Preise, der auch eine Funk
tion des Neuwertes und konstant ist, dem Baukonto vorgehalten. 

Bei jedem Bau wird ein vH.-Satz des Holzes verschnitten und 
die Verwendung kann nur so oft erfolgen, bis der Verschnitt oder die 
Abnutzung so groB ist, daB es nur noch Abfall darstellt. Nach jeder Ver
wendung andert sich also der Wert des Holzes vom Neuwert bis zum 
Abfallwert und, wenn es nur noch AbfaH ist, muB der Einkaufswert be
zahlt sein. 

Angenommen, das Holz konne iiberhaupt m mal verwandt werden 
und der Verschnitt sei p vH der jeweiligen Menge, so wird, wenn N die 

Menge des gelieferten Holzes ist, zuriickgeliefert N· lO~O~ p. Die 

MaterialverwaItung liefert dann diese Menge wieder einem anderen Bau 

und von diesem werden dann N Co~o~ Pt zuriickgeliefert und so fort, 

bis das Holz nach m maliger Verwendung nur noch AbfaH ist. Die 
Mengen, die die Materialverwaltung liefert, stellen also folgende geo
metrische Reihe dar: 

100-p (100- P)2 (l00- p)m-l 
N, N p ,N -wo- ,.,., N 100 

und die Summe dieser Reihe ist 

100 - P N (100 - p)m-t 1 _ (100 - p)m 
S = 100 100 = N 100 

100-p 100-p 
100 -1 1- 100 
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1st P der urspriingliche Wert des Holzes und soll der Holzwert fur jeden 
Bau immer der gleiche, konstant = C sein, so gilt die Gleichung 

hieraus folgt 

(100- P)'" 
p. N = C. N 1 - 100 _ , 

1_ 1OO - p 
100 

l00-p 
1----

100 
C = P _ (100 _ p)'" = P cx'" 

1 100 

und 

l00-p 
1- 100 

cx'" = (100 _ p)'" . 
1- ---

100 

Die Materialverwaltung leiht also dem Baukonto die Menge N zum 
konstanten Preis C. 1m anderen FaIle, wenn das Holz dem Bau zum 

Preise P geliefert wird, so gibt der Bau die Menge N (10~~ Pt der 

Materialverwaltung zuruck zu einem Preise R, der sich aus folgender 
Gleichung ergibt, wenn das Holz n mal auf dem betreffenden Bau ver
wendet worden ist. 

(100- p)n 
NP_N(I00- p)nR = N 1- ---wo- . C 

100 1_100-p 
100 

(100 _p)n 100 - P 
1- -WO- 1- 100 

=N . .p 
100 - P (100 - p)'" 

1 - ----W-O- 1 - 100 

1- 1----
R _ 100 ~ P 1 _ 100. 100 l (100 _p)n 100 -p J 
- (IOO-P) 1_IOO-p l-(~)'" 

100 100 

R = fJrP, wobei 

und 

eine Funktion der Werte m, n und p ist. 
Zu dem Holzpreise selbst kommt noch derjenige fur die Anfuhr und 

die Abfuhr des verbleibenden Holzes. Auch ein Teil des Abfalls wird 
zuriickbefordert, da er noch zu Laschen u. dgl. Verwendung finden kann. 
er kann etwa mit der Halfte des Verschnittes p v H angenommen werden, 
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Von der Menge N des angelieferten Holzes bleibt also fur den Ruck
transport ubrig 

(100 _p)n I [ (100 _p)n] _ N [(100 _p)n ] N-- +-N-N-- -- --- +1 100 2 100 2 100 . 

Kostet der Antransport fiir die Einheit Holz A, der Abtransport B, 

so kostet der ganze Transport A· N + B~ [(lO~o~ Pt + I]. Diese 

Kosten verteilen sich, wenn das Holz nmal auf der Baustelle ver
wendet worden ist, auf 

N + N .100-p +N(100-P)2+ ... +N(l00- p)n-l 
100 100 100 

l_(l00- p)n 
=N 100 

100-p 
1----

100 

Sie betragen also fiir die Einheit 

T = (X (A + 0'. B), 
worin 

I [ (100 - p)n] und 0'="2 1+ 100- . 

In nachstehenden Tabellen sind die Werte (x, p, 0' fiir verschiedene 
GroBen von p, m und n zusammengestellt. 



Die Bauarbeiten. 431 

IX-Werte. 

p m=1 m=2 m=3 m=4 m=6 m=10 
n=1 n=2 n=3 n=4 n=6 n~ 10 

0 1 0,500 0,333 0,250 0,167 0,100 
5 1 0,513 0,351 0,270 0,188 

10 1 0,626 0,869 0,291 0,218 
15 1 0,541 0,389 0,314 0,241 
20 1 0,556 0,410 0,339 0,271 

F " O· d 0 b t' t d C __ ~ d 1 ur p = Wlr IX = 0' un es lrnrn un m 0 er IX = m . 

fJ-Werte. 

p n=1 I n=2 I n=3 n=4 

0 1 1 I I 
5 1,053 1,109 1,168 1,230 

10 1,111 1,284 1,871 1,628 
15 1,177 1,385 1,630 1,919 
20 1,250 1,563 1,954 2,443 

0- Werte. 

p n=1 n=2 n=3 n=4 

0 I I 1 I 
5 0,975 0,951 0,929 0,907 

10 0,960 0,906 0,866 0,828 
15 0,925 0,861 0,807 0,761 
20 0,900 0,820 0,756 0,705 

Werden fUr die Preise ab Lagerplatz P, fUr den Verschnitt p vH und 
fiir die Verwendungszahl m folgende Werte angenommen: 

Schalbretter P = 55 M.Jrn 3 , p = 10 vH, m = 4 
SchalbOgen P = 60 M./rn3, p = 0 , m = 10 
Kantholzer P = 55 M./rn3, p = 10 vH, m = 6 
Rundholzer P = 28 M./rn3, p = 10 vH, m = 6, 

so ergibt sich der konstante Preis C = P . IXm nach Tabelle I fiir 
Schalbretter zu 55 . 0,291 = 16,01 M.Jrn3 

SchalbOgen zu 60· 0,100 = 6,00 M./rn3 

Kantholzer zu 55, 0,213 = 11,72 M./rn3 

Rundholzer zu 28· 0,213 = 5,96 M./rn3 

Zu diesen konstanten Preisen kornrnen dann die Transportkosten. Der 
Antransport koste fUr 10000 kg 100 M., der Abtransport 80 M., so daJ3 bei 
einern Gewicht der Holzer von 550 kg/rn3 der Antransport A = 5,50 M. und 
der Abtransport B = 4,40 M. fUr 1 rn 3 kostet, Die Gesarnttransportkosten 
werden nach der Formel T = IXn (A + 0 . B) nach den Tabellen 1 und 3 
bei einrnaliger Verwendung auf der Baustelle, n = I, fUr Schalbretter, 
Kant- und Rundholzer 

T = 1,0 (5,50 + 0,95'4,40) = 9,68 M./rn3, 

fUr Schalbogen 

T = 1,0 (5,50 + 1,0'4,40) = 9,90 M./rn8 
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und bei zweimaliger Verwendung auf der Baustelle, n = 2: 

T = 0,526 (5,50 + 0,905·4,40) = 5,00 M./m3 

bzw. T = 0,50 (5,50 + 1,0' 4,40) = 4,95 M./m3• 

Unter Hinzurechnung von 5 vH fiir Keile, Nagel, Schrauben usw. er
geben sich jetzt die Kosten fiir 1 m S Decke bei n = 1 zu 
1,05 [0,063 (16,01 + 9,68) + 0,0109 (6,0 + 9,90) + 0,0066 (11,72 + 9,68) 

+ (0,0087 + 0,0226 + 0,0193) + (5,96 + 9,68) 
+ (0,0201 + 0,0035) 9,68] = 3,14 M. 

und bei zweimaliger Verwendung, n = 2, zu 
1,05 [0,0333 (16,01 + 5,0) + 0,0054 (6,0 + 4,95) + 0,0035 (11,72 + 5,0) 

+ 0,0267 (5,96 + 5,0) + (0,0105 + 0,0018) 5,0] = 1,23 M. 

In diesem betrachtlichen Preisunterschiede zeigt sich also der groJ3e 
Vorteil, wenn die Schalungsholzer mehrmals auf derselben Baustelle be
nutzt werden konnen. 

Fiir den Fall, daJ3 die Holzer dem Bau nicht zu konstanten Preisen 0, 
sondern zu den Preisen P ab Lagerplatz geliefert werden, berechnen sich 
die Werte R = {Jr P, mit welchen die iibriggebliebenen Holzer auJ3er dem 
Abfall, der nicht berechnet wird, der Materialverwaltung zuriickgegeben 
werden, wie folgt. 

Einmalige Verwendung, n = 1:, 
Schalbretter p = 10, m = 4 

[ 0,291 ] {J = 1,111, r = 1 - -1- = 0,709 

R = 55·1,111· 0,709 ...... . 

SchalMgen p = 0, m = 10 

{J = 1, r = [1 - O,~OO ] = 0,900 

R = 60 . 1,0· 0,900 . . . . . . . . 

Kantholzer p = 10, m = 6 

{J = 1,111, r = [1 - 0,~13 J = 0,787 

R = 55'1,111' 0,787 

Rundholzer p = 10, m = 6 
R = 28 . 1,111 . 0,787 

Zweimalige Verwendung, n = 2 

[ 0,291 J Schalbretter {J = 1,234, r = 1 - 0,526 = 0,447 

R = 55 '1,234' 0,447 ...... . 

Schalbogen {J = 1, [ 0,10J r = 1 - -- = 0,80 
0,50 

R = 60' 1,0·0,80 •........ 

[ 0,213 ] 
Kantholzer {J = 1,234, r = 1 - 0,526 = 0,595 

R = 55 . 1,234'0,595 ...... . 

RundhOlzer R = 28 . 1,234' 0,595 

43,34 M./ma 

54,00 M./m3 

4:8,07 M./m3 

24,4:7 M./m3 

30,36 M./m3 

48,00 M./m3 

4:0,37 M./m3 

20,55 M./m3 

Fiir die Berechnung der Schalungskosten kommt also in diesem FaIle 
die Differenz zwischen den Preisen P und R zuziiglich der Transportkosten 
in Betracht. 
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Zu diesen Kosten der Schaiungsholzer kommen dann schlieBlich hinzu 
die ArbeitslOhne, die sich aus der auf die einzelnen Schalungselemente 
entfallenden Zahl der Arbeitsstunden und den Lohnsatzen ergeben. 1m 
Durchschnitt kann man fUr das Zurichten, Zusammenbauen und 
Wiederabbrechen der Schalung fiir 1 qm Deckenflache bis 3 Zimmerer
und 3 Arbeiterstunden rechnen. 

1st die Verschalung fertiggestellt, so kann das Einbringen des 
Betons erfolgen. Etwaige Arbeitsgeriiste und Aufzugsvorrichtungen 
sind natiirlich den ortIichen Verhaltnissen entsprechend ebenfalls vor
her herzustellen. Fiir die Herstellung des Betons sind bereits die Mi
schungsverhaltnisse und der Bedarf an Materialien bei der Veranschlagung 
S. 235 u. f. angegeben, es kommt also jetzt zunachst das Mischen in 
Betracht. Hier haben wir zu unterscheiden, ob die Mischung mit Hand oder 
mit Maschine erfolgt. Bei Handmischung soIl man die Mischung nicht 
groBer wie 1/2 mS Rauminhalt nehmen. Zum Abmessen von Sand 
und Kies oder Steinschlag bedient man sich am besten viereckiger 
Rahmen, die auf der Mischbiihne aufgestellt und nach Fiillung einfach 
hochgezogen werden. Den Zement laBt man in der richtigen Packung 
gleich von der Fabrik liefern, so daB zu jeder Mischung 1 Sack gehOrt. 
Zunachst werden Zement und Sand 2-3mal trocken gemischt, dann 
wird der angefeuchtete Kies oder Steinschlag zugesetzt und nochmals 
2-3mal trocken gemischt; schlieBlich erfolgt der Wasserzusatz mit der 
GieBkanne und nochmaliges 2-3 maliges Mischen. Zum Mischen sind 
also bei standiger Arbeit 3· 2 = 6 Arbeiter erforderlich, ferner zum 
Herbeischaffen der MateriaIien ebenfalls 3 Arbeiter und dazu 1 Vor
arbeiter, der das Wasser zusetzt und das Mischen beaufsichtigt. Eine 
solche Mischkolonne aus 1 Vorarbeiter und 9 Arbeitern kann in 10stiin
diger Arbeitszeit bis 30 m S Beton mischen, so daB sich hieraus die 
Kosten der Mischung berechnen lassen. 

Der Handmischung iiberlegen ist stets die Maschinenmischung und 
daher bei geniigend groBer Arbeit stets anzuwenden, sie wird bilIiger 
und liefert besseren Beton. Zu bevorzugen sind die Maschinen, bei 
welchen der Beton erst trocken durcheinandergearbeitet werden kann, 
bevor der Wasserzusatz erfolgt. Die GroBe der Mischmaschinen ist der 
tagIich herzustellenden Betonmenge anzupassen. Zum Antrieb der 
Mischmaschinen wird entweder eine Lokomobile benutzt oder die Ma
schinen sind mit eigenen Motoren ausgeriistet. In nachstehender Tabelle 
sind die Betriebskosten fiir die gebrauchlichsten GroBen der Beton
maschinen zusammengestellt. Die groBte Fiillungszahl ist mit 25 in der 
Stunde anzunehmen, sie kann aber nur bei nahezu automatischer Ab
wicklung des ganzen Mischungsvorganges und bei giinstigen ortlichen 
Verhaltnissen hinsichtlich des Zu- und Abtransportes des Materials er
reicht werden und ist daher in der Tabelle nur mit 17-18 Fiillungen in 
der Stunde gerechnet. Zur Bedienung sind erforderlich bei Lokomobil
betrieb 1 Maschinist und 1 Arbeiter, beim Benzinmotor und Elektro
motor geniigt 1 Maschinist oder angelernter Arbeiter. Zum Heran
schaffen derMaterialien sind weitere 3-7 Arbeiter erforderIich jenach 
der GroBe der Maschine. Unter Ausscheidung der ArbeitslOhne stellen 

Janssen, Bauingenieur. 2. Auf!. 28 
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die Kosten fUr die Antriebsenergie den groBten Beitrag zu den Mi
schungskosten, daher litBt sich mit dem Elektromotor bei AnschluB an 
ein Elektrizitiitswerk mit niedrigerem Stromtarif als 20 Pf/kWst eine 
wesentliche Ersparnis erzielen. Zu beachten ist bei der Maschinen
mischung, daB die Materiallagerplatze sich moglichst nahe bei der Maschine 
befinden und daB beim Heranschaffen der Materialien sowohl, wie beim 
Fortschaffen des fertigen Betons aIle Umwege vermieden werden. Eine 
geschickte Disposition kann hier wieder viele Arbeitskriifte ersparen. 

Das Einbringen des Betons geschieht beim reinen Stampfbeton
bau in Schichten von etwa 20 cm beim erdfeuchten und 30 cm bei 
weichem Beton, bei diinnen Bauteilen wie Decken entsprechend weniger. 
Die Einlage der einzelnen Schichten solI moglichst senkrecht zu der 
im BauteH herrschenden Druckrichtung erfolgen. SolI auf bereits ab
gebundenen :Fliichen weiterbetoniert werden, so sind diese mit Stahl
besen abzukehren und aufzurauhen und die Verbindungsfliichen sind 
mit Zementmilch einzuschlemmen. Bei Herstellung groBerer Flii.chen, 
wie Decken oder Briickengewolben, ist die Arbeit so einzuteilen, daB 
am Ende der Tagesschicht auch die Stampfschicht vollendet ist. Briicken
gewolbe stampft man am besten in Tagesschichten normal zur Liings
achse entsprechend der vorteilhaftesten Belastung des Lehrgeriistes. 
Das Stampfen in Liingsstreifen von beiden Widerlagern ab aufwiirts 
ist wegen der ungiinstigen Belastung des Lehrgeriistes zu vermeiden. 

tJber das Hinschaffen des Betons nach der Verwendungsstelle lassen 
sich allgemeine Angaben nicht machen, da die Kosten allein von den 
ortlichen Verhiiltnissen abhiingen. FUr das Einlegen des Betons von 
Hand sind 0,7-1,5 Einlegerstundell und fiir das Stampfen 1,5 bis 
2,0 Stampferstunden zu rechnen, je nach den Abmessungen des her
zustellenden Betonkorpers. Das Stampfen des Betons ist eine verhiiltnis
miiBig schwere Arbeit, welche tJbung und Geschick verlangt, mit Luft
druckstampfer wird sie sehr erleichtert. 

Bei massigen Betonkorpern empfiehlt es sich, zur Ersparung von 
Mortel groBe Steinstiicke, Brucbsteine oder groben Kies mit einzu
betonieren; man muB nur dafiir sorgen, daB sie nicht an die AuBen
flii.cbe treten und daB sie gut vom Mortel umbiillt sind. 

Diejenigen Teile der Schalung, die nicbt gleichzeitig als Stiitze 
fUr die Betonmasse dienen, sind moglichst bald nach dem Abbinden 
zu entfernen, weil durch das Hinzutreten der Luft das Erhiirten des 
Betons befordert wird. Die tragenden Teile diirfen aber llicht eher 
entfernt werden, als bis der Beton geniigend erhiirtet ist und mindestens 
seine eigene Last tragen kann. 

Beim Eisenbetonbau unterscheidet man mit Riicksicht auf die 
Reihenfolge der Arbeiten dreierlei Ausfiihrungsweisen: 

1. Aufstellung des Eisengerippes, Herstellung der Schalung und Ein
bringell des Betons, 

2. Herstellung der Schalung ganz oder teilweise und Anbringen 
der Eiseneinlagen mit dem Fortschreiten der Betonierung, 

3. vollstiindige Ausfiihrung der Schalung, vollstandiges Anbringen 
der Eiseneinlagen und Fertigstellung durch Aufbringen des Betons. 
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Die erste Ausfiihrungsweise setzt 
voraus, daB die Eiseneinlagen schon 
an und fiir sich standfeste und trag
fahige Konstruktionen bilden, daB 
sie also entweder aua Walzprofilen, 
wie bei Triigern und Saulen, oder 
aus voUstandigen Eisenkonstruk
tionen bestehen, die dann auch 
imstande sind die nachher anzu
bringende Schalung zu tragen. Diese 
wird also an die Eisenkonstruktion 
angehangt, wie bei Decken zwischen 
Eisentragern usw. 

Die zweite Ausfiihrungsweise 
wird angewandt bei Bauweisen, die 
keine Verbindung der Eiseneinlagen 
unter sich aufweisen und bei denen 
die Eisen nur mit Hilfe des Betons 
in ihrer Lage gehalten werden, Bau
weise Henne biq ue. 

Die dritte Ausfiihrungsweise ist 
die gewohnliche bei Plattenbalken 
und Bogenbriicken; es wird die 
Schalung vollstandig fertiggestellt 
und die ganzen Eiseneinlagen werden 
verlegt, bevor mit dem Betonieren 
begonnen wird. Bei Plattenbalken 
beginnt man mit dem Einlegen der 
Biigel, die zur Sicherung ihrer Lage 
an 7-10 mm starken Rundeisen 
mittels Bindedraht angebunden 
werden. Alsdann werden samtliche 
Balkeneisen und hierauf die Decken
eisen eingelegt, deren Lage ebenfalls 
durch 7-10 mm starke Rundeisen, 
die Verteilungsstabe, gesichert wird. 
Sodann erfolgt das Einbringen des 
Betons in weichem oder h6chstens 
plastischem Zustande, da das 
Stampfen nur unvollkommen durch
gefiihrt werden kann. Zu beachten 
ist bei dieser Ausfiihrungsweise nur, 
daB die Eiseneinlagen so gegen
einander festgelegt werden, daB sie 
wahrend des Betonierens nicht aua 
der richtigen Lage gebracht werden 
konnen. Die Eiseneinlagen lassen 
sich leicht montieren, sobald eine 
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obere Bewehrung vorhanden ist. Diese wird durch geeignete Holzer 
unterstiitzt und in richtiger Lage gehalten, an ihr werden die Biigel 
in richtiger Lage und Entfernung angehangt und schlieBlich wird die 
untere Bewehrung in den Biigeln verlegt. Dadurch wird die vom Beton 
zu umhiillende Eiseneinlage ein raumliches Gebilde und als solches 
wahrend des Betonierens in richtiger Lage gehalten. 

Leichte Rostbildung auf den Eisenstaben ist belanglos, solI jedoch 
eine durchaus gute Haftung zwischen Beton und Eisen erzielt werden, 
so muB das ganze Eisengerippe mit Zementmilch sorgfaltig gestrichen 
werden. Reichen die verfiigbaren Langen der Eisenstabe nicht aus, so 
miissen sie bei den auf Biegung beanspruchten Konstruktionsteilen 
sachgemaB gestoBen werden, hierbei kommt entweder ein Zusammen
schweiBen oder eine Verbindung durch Schraubenmuffen wie bei Saulen, 
endlich ein Obereinandergreifen und Zusammenbiindeln der Eisen in 
Frage. Eine besonders gute SchweiBung der Stabe wird durch ein gleich
zeitiges Stauchen derselben wahrend der SchweiBung erzielt, da alsdann 
nahe der SchweiBstelle ein groBerer Querschnitt entsteht. Empfehlens
wert ist es, die SchweiBung an Ort und Stelle durch Abbiegen der ge
schweiBten Eisen nahe der SchweiBstelle zu priifen, urn sich zu iiber
zeugen, ob die SchweiBung gut ausgefiihrt ist. Die SchweiBstellen sind 
zweckmaBig dorthin zu legen, wo die kleinste Zugbeanspruchung vor
kommt, z. B. nahe den Abbiegungen von einem Gurte zum andern. 

Der Beton wird in Schichten von 15-20 cm eingebracht und mog
lichst festgestampft. Nach der Anordnung der Eisen und deren Anzahl 
richtet sich der Wassergehalt des Betons, die KorngroBe des Zuschlags
materials, da diese kleiner sein muG als der geringste Abstand zweier 
Eisenstabe oder eines Stabes von der BetonauBenflache, KorngroBe 
am besten nicht iiber 25 mm, und die GroBe und Art der zum Verdichten 
des Betons zu verwendenden Stampfer. Durch das Stampfen wird 
nicht nur ein dichter und fester Beton erzielt, sondern es wird auch 
die Luft herausgetrieben, was sehr gUnstig fiir den Bestand des Eisens ist. 
Es ist anzustreben, die ganze Deckenflache oder Briickentafel wenn 
moglich in einem Gusse herzustellen. 1st man gezwungen, die Betonierung 
zu unterbrechen, so wird der Beton nicht senkrecht, sondern durch eine 
schwach geneigte Flache begrenzt, rauh gelassen und mit feuchtem 
Sand oder Sacken, die mit Wasser besprengt werden, iiberdeckt. Wird 
die Arbeit wieder begonnen, so muB die AnschluBstelle gut genaBt und 
mit Zementmilch eingeschlemmt werden. Die Oberflache des Betons 
ist ziemlich rauh zu halten, wenn nachtraglich ein Verputz aufgebracht 
werden solI. 

Der fertige Beton muB nach seiner Herstellung 6-8 Tage, besonders 
in den heiBen Monaten, dauernd feucht gehalten werden, damit der 
Abbinde- und ErhartungsprozeB gut vor sich gehen kann. Zu diesem 
Zwecke wird die Deckenflache, die Briickentafel oder das Gewolbe mit 
Sand und leeren Sacken, die immer feucht gehalten werden, bedeckt. 
Hierdurch wird zugleich der Beton auf einer standig niedrigen Tempe
ratur gehalten, und dies ist vorteilhaft mit Riicksicht auf die schadlichen 
Einfliisse der Temperaturschwankungen, also auf etwaige Anfangs-
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spannungen. Wahrend der Abbindezeit ist streng darauf zu achten, daB 
keine Erschutterungen durch den Arbeitsvorgang usw. verursacht 
werden. 

Zu den Eiseneinlagen wird fast ausschlieBlich FluBeisen von mog
lichst hoher Elastizitatsgrenze verwendet, und nur in besonderen Fallen, 
wenn besonders hohe Anspruche an eine Konstruktion gestellt werden, 
wird Stahl verwendet. In Amerika ist allerdings Mufiger Stahl in Ge
brauch. Fiir die Eiseneinlagen ist nach den Zeichnungen eine Eisenliste 
anzufertigen, welche zu enthalten hat die Positionsnummern der Eisen, 
die Anzahl, Starke, Lange im Zuschnitt sowie das Gewicht und Skizzen 
mit allen MaBen der Abbiegungen usw. Nach dieser Eisenliste erfolgt die 
Bestellung und sodann das Zurichten in der Werkstatt oder auf der 
Baustelle. 

Die Normallange der Rundeisen betragt fur Starken von 5-16 mm 
uber 1-15 m, fur Starken von 16-90 mm uber 1-10 m, fur Uber
langen ist ein Aufpreis zu zahlen. Toleranz nach unten und oben 
50 mm, bei fix bestellten Langen 10 mm. Fixe Langen bedingen eben
falls einen Aufschlag. Auch schwachere Eisen bedingen Uberpreise, 
sind daher moglichst zu vermeiden; am besten ist es, moglichst wenig 
verschiedene Starken bei einem Bau zu verwenden. Das verlegungs
fertige Zurichten der Eiseneinlagen geschieht teils auf dem Bauplatze 
selbst, teils in besonders hierfur eingerichteten Werkstatten, wo natur
lich das Herrichten viel schneller vonstatten gehen kann, als auf der 
Baustelle. Das Herrichten beginnt mit dem Abhauen der Eisen auf die 
richtige Lange. Handelt es sich urn schwache Eisen, so kann das Eisen 
noch mit Hilfe der Schere abgeschnitten werden. Dann folgt das 
Biegen, das bei diinnen Eisen kalt geschehen kann, wahrend bei dickeren 
Eisen die Biegestellen warmgemacht werden miissen. Das Biegen diinner 
Eisen geschieht in der Weise, daB in ein starkes Brett an den Biege
punkten eiserne Bolzen geschlagen werden und das Eisen urn diese 
herumgelegt wird. Starkere Eisen werden auf besonders konstruierten 
Biegemaschinen abgebogen. 

Bei der Berechnung der Eiseneinlagen sind zu den nach der statischen 
Berechnung und Zeichnung ermittelten theoretischen Langen fUr Ab
biegungen und Ubereinandergreifen, fiir Abfalle und Bindedraht noch 
10-25 vH zuzuschlagen. Die Verbindung der Eiseneinlagen an den 
Kreuzungsstellen wird, soweit solche uberhaupt notwendig ist, durch 
3/,_1 mm starken ausgegluhten Eisendraht hergestellt. Der Draht 
wird um die zu verbindenden Stabe gewunden und mit der Monierzange 
zusammengedreht. Das Zurichten und Verlegen der Eiseneinlagen wird 
von den Betonarbeitern mit ausgefuhrt, wenn das Zurichten auf der 
Baustelle erfolgen kann und SchweiBungen nicht erforderlich sind, sonst 
gehOrt es zu den Arbeiten der Schmiede und Schlosser. Fur 1 kg Eisen 
sind 0,10-0,15 Arbeitsstunden zu rechnen, wenn Abbiegungen und 
SchweiBungen nicht vorkommen, wie z. B. bei Monierkonstruktionen, 
sonst 0,25-0,40 Arbeitsstunden. Die Kosten fur das Einbringen und 
Stampfen des Betons sind bei Eisenbetonarbeiten etwa doppelt so hoch 
wie bei reinen Betonarbeiten, da es sich urn bedeutend geringere Massen 
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handelt, man muB also mindestens mit je 1,5-3,0 Arbeitsstunden eines 
Einlegers und eines Stampfers rechnen. Maschinelle Stampfung kommt 
bei Eisenbeton nur in BatteneD Fallen vor, da die Eiseneinlagen es in der 
Regel nicht zulassen. 

Beton kann in allen Fallen an Stelle eines wie immer gearteten 
Mauerwerks treten und hat noch den Vorzug der groBeren Formfahig
keit. Bei jeder Betonkonstruktion ist aber zu beachten, daB der Zement 
beim Erharten unter Wasser oder in feuchter Erde sich maBig ausdehnt, 
beim Erharten an der Luft aber eine Raumverminderung erfahrt, die 
man als Schwinden bezeichnet. Letzteres kann verringert werden, wenn 
man den Beton wahrend des Erhartens geniigend feucht halt und vor 
zu raschem Austrocknen schiitzt. Zementmortel dehnt sich aus oder 
schwindet parallel dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft. AuBerdem sind 
bei der Konstruktion die Volumanderungen durch die Temperatur
schwankungen zu beriicksichtigen. Dem Gefrieren des Betons kann mit 
einem Zusatz von etwa 5 vH Kochsalz zum Anmachewasser mit Erfolg 
begegnet werden, aIle anderen Frostschutzmittel sind mit MiBtrauen zu 
behandeln, da sie meistens Salze enthalten, die spater zu Ausbliihungen 
Veranlassung geben. Alle Sauren sind vom Beton fernzuhalten, da diese 
den Beton zerstoren. Als brauchbare Anstriche gegen die Einwirkung 
von Sauren haben sich Siderosthen, Inertol und Magnesiafluate erwiesen, 
die letzteren sind namentlich gute Schutz mittel gegen die Wirkungen der 
atmospharischen Niederschlage auf die Sichtflachen der Betonbauwerke. 

1m iibrigen sind fiir die Ausfiihrung von Bauwerken aus Beton und 
Eisenbeton die "Bestimmungen fiir Ausfiihrung von Bauwerken aus 
Beton und Eisenbeton" vom 13. l. 1916 und die "Bestimmungen des 
deutschen Ausschusses fur Eisenbeton" vom September 1925 zu 
beachten (s. auch DIN 1967), welche von allen deutschen Landern bis 
auf Braunschweig amtlich eingefiihrt sind. Fiir Bayern und Sachsen 
haben die Eisenbetonbestimmungen in einigen Punkten Anderungen 
erfahren. 

Bei der Kostenberechnung der Eisenbetondecken mussen die Decken 
in ihrer tatsachlichen Ausdehnung, also einschlieBlich der in das Mauer
werk eingreifenden Auflagerflachen, berechnet werden. Aufgemessen 
und bezahlt werden aber die Decken vielfach nach einem anderen Auf
maB, und zwar entweder nach dem LichtmaB der durch sie uberdeckten 
Raume oder nach dem LichtmaB der dariiber befindlichen Raume. 
Wie die fertigen Decken aufgemessen werden sollen, ist also genau zu 
vereinbaren und danach der Preis zu berechnen. Aber die Berechnung 
der Selbstkosten muB nach der tatsachlichen Ausfiihrung erfolgen. In 
dem Deckenpreise mussen samtliche fur die Decke notigen Konstruk
tionsteile mit enthalten sein, also die Deckenplatten, die Neben- und 
Haupttrager. Eine Trennung der Preise fur die einzelnen Bestandteile 
der Decke empfiehlt sich nicht, weil sie konstruktiv zusammenhangen. 
nber nichttragende Zwischenwande gegen die Decken durch und sind 
daher auch bei Vergiitung nach den LichtmaBen als durchgehend zu 
berechnen. AIle besonderen Trager, wie zur Unterstiitzung von Zwischen
mauern, sind besonders zu bezahlen, und bei Kreuzungen sind die Trager 
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ganz durchzurechnen, da auch die Eiseneinlagen bei Kreuzungen durch
gehen. Ebenso sind aHe zusatzlichen Konstruktionsteile, welche er
forderlich sind, um die etwa von anderen Unternehmern hergesteHten 
Unterlagskonstruktionen (Mauern, Pfeiler usw.) zur Aufnahme der Eisen
betonkonstruktion geniigend tragfahig zu machen, wie auch Fenster- und 
Tiirstiirze besonders zu vergiiten, und es ist im voraus zu vereinbaren, 
ob sie nach laufenden Metern, nach Kubikmetern, nach dem lichten MaB 
der zu iiberdeckenden Offnungen oder einschlieBlich ihrer Auflager zu 
berechnen sind. 

Saulen sind in der Regel nicht mit in dem Deckenpreis zu berechnen, 
sondern besonders und zwar nach steigenden Metern von Oberkante 
Fundament bzw. von Oberkante Decke bis Oberkante Decke. 

Auch die Frage, ob bei der Abrechnung von Betonbauten die Putz
starken in Abzug zu bringen sind, ist von vornherein im Kostenanschlag 
zu regeln. Ublich und auch am zweckmaBigsten ist es, im Kosten
anschlag die Betonstarken einschlieBlich Putz anzugeben und dann 
den Preis fiir den Putz als Zuschlag zum Beton einzusetzen. 

Es sollen nunrnehr die Kosten fUr die Herstellung der auf S. 425 darge
stellten Decke berechnet werden. 

1. Baustoffe, Baustoffpreise frei Baustelle: 

Zernent 100 kg 5 M. 
Sand . . .; 1 rn 3 8 M. 
Kies . . .. 1 rn3 9 M. 

Nach der Beanspruchung des Betons solI eine Betonrnischung von 1: 2: 4 
erforderIich sein. Die Ergiebigkeit eines Zernentrnortels 1 : 2 betriigt 2,2 Rtl., 
der Kies solI 0,40 Hohlriiurne enthalten, zur AusfUllung der Hohlriiurne 
von 4 rn3 Kies sind also 4'0,40 = 1,60 rn 3 Mortel erforderIich. Zur Ver
fUgung stehen 2,2 rn3 Mortel, es ist also ein ttberschu/3 von 0,62 rn3 = rd. 
39 v H vorhanden und sornit die Bedingung fUr einen dichten Beton erfiillt. 
Der Mortell: 2 kann als dicht angenommen werden, so da/3 es einer Unter
suchung des Sandes und eines Zuschlages zurn Zernent nicht bedarf. Die 
Ergiebigkeit der Betonrnischung 1 : 2 : 4 wird 4,0 - 1,60 + 2,20 = 4,6 rn3 

und zu 1 rn 3 Beton sind erforderIich 

1 
4,6 = 0,127 rn 3 Zernent zu 1400 kg = rd. 300 kg 

!:~ = 0,435 rn 3 Sand 

4,0 = 0 87 rn3 Kies. 
4,6 ' 

Fiir Streuverluste usw. sollen die Sand- und Kiesrnengen auf 0,45 rn 3 Sand 
und 0,90 rn3 Kies erhoht werden. Der Wasserverbrauch kann zu 15 vH des 
Betongernisches angenommen werden, rnithin fUr 1 rn 3 Beton einschl. Zu
schlag fiir etwaiges Feuchthalten des Betons rd. 0,20 rn 3 Wasser. 

Die Kosten fiir die Stoffe zu 1 rn3 Beton ergeben sich jetzt zu 

300 kg Zernent 5,00 . 
0,45 rn3 Sand 8,00. 
0,90 rn3 Kies 9,00 . 
0,20 rn3 Wasser 0,20. 

15,00 M. 
3,60 M. 
8,10 M. 
0,04 M. 

26,74 M. 
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Die einfache Rechnung ist: 

1 roa Zement = 1400 kg zu 5,00 % kg 
2 roa Sand 8,00 . . . 
4 roa Kies 9,00 . . . 
Einsmmpfung 20 vH von 6 ro3 = 4,8 ro3 

1 roa .•....... 
Streuverlust 5 v H . . . . . . . . . 

ergibt also fast die gleichen Kosten. 

70,00 M. 
16,00 M. 
36,00 M. 

122,00 M. 

25,42 M. 
1,27 M. 

26,69 M. 

N ach der Massenberechnung Bollen auf 1 ro I Decke einschl. Saulen 
0,22 ro3 Beton und 25 kg Rundeisen entfallen. Der Preis fiir das Eisen sei 
frei Baustelle 200 M./t. Demnach ergeben sich die Baustoffkosten fUr 1 roS 

Decke zu 0,22'26,74 + 25'0,20 = 10,88 M. 
2. Maschinen, Gerate, Werkzeuge usw. 
Das Mischen des Betons solI mit einer dnrch einen Elektromotor ange

triebenen Betonmaschine erfolgen und es solI angenommen werden, dal3 
iro ganzen fur den Bau 700 roa Beton herzustellen sind. Zur VerfUgung 
fUr die Betonierungsarbeiten allein Bollen 30 Arbeitstage zu je 8 Stunden 
= 240 Arbeitsstunden stehen, so dal3 eine Leistung der Betonmaschine 

von ~~~ = rd. 3 roa erforderlich ist. Es genugt eine Maschine mit 2001 Fiil· 

lung, die bis 30 roa taglich leisten kann. Gesarotleistung 7005' 6 =840PS/st. 

Belastungsfaktor 6 ~~~O = 0,57. Demnach konnen die in der Tabelle auf 

S.435 fUr 60 vH Ausnutzung berechneten Betriebskosten von 6380 M. fiir 
1 Jahr zugrunde gelegt werden und es sind ffir 30 Arbeitstage zu rechnen 
6380' 30 765 OM d fOO 1 3 B 765,50 109 M 250 = ,5 . un ur m eton-roo =, . 

Zum Transport des Betons solI ein Doppelaufzug mit Elektromotor auf
gest-elIt werden. Zu hebende Last: 0,20 m a Beton = 420 kg, Hubhohe rd. 

4,0 m, Fahrzeit 30 sek, roithin erforderliche Leistung :~~ ~: . = 0,8 PS. Es 

genugt ein kleiner Motor von 5 kW roit Betriebskosten fUr 1 PS/st nach 
Tabefle S. 218 von 23 Pf., mithin fUr 1 m a Beton bei 50 vH Wirkungsgrad 
0,23 '1,6 = 0,12 M. 

3 
Aufzug: Anschaffungskosten 2000 M. 
Ausbesserungen, Abschreibung und Verzinsung ffir 2 Monate 

10 + 15 + 10 30 
100 • 2000 . 250 . . . . . • . . . . . • . 84 M. 

Aufstellen und Wiederabbruch einschl. Transport 300 M. 
384 M. 

d. i. ffir 1 ro3 Beton ~~~ = 0,55 M. 

Fur Transportwagen, Gleise, Transportgeriiste, Schuppen, Werkzeuge 
usw. konnen gerechnet werden bei einero Anschaffungswert von 3000 M. 
. D h hn 30· 3000 30 108 Md' f" 1 3 108 0 15 M 1m nrc sc. 100 . 250 = .,. 1. ur ro 700 =, . 

Gesamtkosten ffir Maschinen und Gerate fiir 1 ro3 Beton: 

1,09 + 0,12 + 0,55 + 0,15 = 1,91 M., 

d. i. fUr 1 roS Decke 0,22'1,91 = 0,42 M. 
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3. Schalung. Das Vorhalten der Schalungsholzer ist berechnet bei 
zweimaliger Verwendung zu 1,23 M. fUr 1 m! Decke. 

An Arbeitslohnen fUr Zurichten, Ein- und Ausschalen sind zu rechnen 
fUr 1 m 2 Decke: 
Schalbretter, SchalbOgen und Abfallbretter I,ll + 1,21 . 0,30 + 0,35 

= 1,823 m 2 je 0,8 Zimmererstunden zu 0,95 M. und 0,5 Ar-
beiterstunden zu 0,70 M.. . . . . . . . . . . . . . 2,02 M. 

0,44 lfd. m Kantholzer je 1 Zimmererstunde zu 0,95 M. 
und 0,5 Arbeiterstunden zu 0,70 M.. . . . . . . . . 0,57 M. 

2,01 m Rundholzsteifen je 0,3 Zimmererstunden zu 0,95 M. 
und 0,2 Arbeiterstunden zu 0,70 M. . 0,85 M. 

Soziale Lasten 10 v H 
fiir 1 m 2 Decke zusammen: 

3,44 M. 
0,34 M. 
3,78 M. 

4. Arbeitslohne. Die ArbeitslOhne bei Eisenbetonarbeiten schwanken 
in ziemlich weiten Grenzen, denn es ist ein wesentlicher Unt.erschied, ob es 
sich urn groBe oder kleine Massen, urn einfache oder komplizierte Konstruk
tionen handelt, ob die Bewehrung ein ziemlich ungehindertes Arbeiten und 
Einbringen des Betons gestattet oder ob sie die Arbeiten stark behindert 
und verzogert. Auch die TransportverhiHtnisse der Materialien zur Misch
maschine sowie von dieser zur Arbeitsstelle spielen eine groBe Rolle; es 
konnen sowohl groBere Entfernungen, als auch groBere Hohenunterschiede 
uberwunden werden mussen. Man rechnet bei Hochbauten einen Hohenzu
schlag fUr jedes GeschoB 2 v H der Arbeitslohne fUr das ErdgeschoI3 mehr, d. i. 

fur das 1. ObergeschoB . 2 vH mehr 
" 2. . . . 4 vH 

" "3.,, 6 vH usf. 
Zurichten und Verlegen der Eisenbewehrtmg fUr 1 m! Decke 25 kg zu 

8 Stunden eines Schmiedes und Arbeiters fUr 100 kg bei einem Durch
schnittsstundenlohnsatz von 0,80 M. + 10 vH Zuschlag fUr soziale Lasten 
= 0,25 . 0,88 = 0,22 M. 

Fur Anfertigen und Einbringen des Betons sind fUr 1 m 3 Beton zu 
rechnen: 
Heranschaffen der Materialien zur Mischmaschine 1,5 Arbeiter-

stunden zu 0,70 M. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 M. 
Transport der Betonmischung zur Arbeitsstelle 2 Arbeiterstun-

den zu 0,70 M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 M. 
Einlegen und Stampfen des Betons 4 Zementarbeiterstunden 

zu 0,95 M. . . . . 3,80 M. 

Soziale Lasten 10 v H 

d. i. fUr 1 m! Decke 0,22' 6,88 = 1,51 M. 

Z usammens tell ung: 
1. Baustoffe. . . . 
2. Maschinen und Geriite . 
3. Schalung 1,23 + 3,74 
4. Arbeitslohne 0,22 + 1,51 

5. Betriebsunkosten 7,5 vH . 

6. Geschiiftsunkosten 15 vH 

7. Wagnis und Gewinn 10 v H 
Angebotspreis . . . . . . . . 

6,25 M. 
0,63 M. 
6,88 M. 

10,88 M. 
0,42 M. 
4,97 M. 
1,73 M. 

18,00 M. 
1,35 M. 

19,35 M. 
2,90 M. 

21,25 M. 
2,15 M. 

23,40 M. 



442 Die Bauausfiihrung. 

An Stelle des Heranschaffens und Einbringens des Betons von 
Menschenhand tritt beim GuBbetonverfahren die maschinenmaBige 
Forderung und Einbringung,und da diese einen Beton von nahezu 
flfissiger Beschaffenheit voraussetzt, so wird auch das beim wasserarmeren 
Stampfbeton erforderliche Stampfen fiberflfissig. Der GuBbeton wird 
gewissermaBen in die Schalung eingegossen und ffillt sie unter der Ein
wirkung der eigenen Schwere, hochstens durch ein leichtes Verziehen 
oder Riihren unterstfitzt, selbsttatig aus. Am gebrauchlichsten ist das 
RinnengieBverfahren, bei welchem der von der Mischanlage gelieferte 
flfissig angemachte Beton vermoge seiner Schwere in GieBrinnen, die 
mit einem Gefalle von 1: 2 bis 1: 3 an Drahtseilen aufgehangt werden, 
selbsttatig zur Verwendungsstelle hinabgleitet. 1st das erforderliche 
Gefalle nicht im Baugelande vorhanden, so muB zu der GieBrinne der 
GieBturm hinzukommen, in dem der Beton so hoch gehoben wird, daB 
das Gefalle kfinstlich gewonnell wird. Als Material ffir das GieBgerat 
empfiehlt sich nur Eisen, und eiserne GieBanlagen werden jetzt auch be
reits in Deutschland fabrikmaBig hergestellt. AuBer dem RinnengieB
verfahren konnen aber auch ffir die Beforderung des GuBbetons Gurt
forderer, Kabelbahnen sowie Rollwagen mit gutem Erfolg verwendet 
werden. Die Forderungsart hiingt lediglich von der Gestaltung und dem 
Umfang der Baustelle abo 

1m Vergleich zu den Betonarbeiten sind von einfacherer Art die 
Maurerarbeiten. Bei Ingenieurbauten ist die Hauptbedingung die 
Verwendung fester, wetter- und wasserbestandiger Materialien und ein 
vollstandiges Ausffillen aller Fugen mit Mortel, der dem verwendeten 
Steinmaterial an Festigkeit nicht nachsteht. Die Kosten der Maurer
arbeiten setzen sich zusammen aus den Kosten des Mortels, der Steine, 
den ArbeitslOhnen ffir Mortelbereitung und Mauern sowie aus den 
Kosten der Gerate, Geriiste und etwaiger Maschinen. Der Maurer 
vermauert nur das Steinmaterial mit dem Mortel und richtet evtl. das 
Steinmaterial zu, die Mortelbereitung und das Heranschaffen der 
Materialien wird von gewohnlichen Arbeitern besorgt, die man Hand
langer nennt. 

Die Kosten ffir die Mortelbereitung und das Heranschaffen der Steine 
und des Mortels richten sich in erster Linie nach der horizontalen Ent
fernung der Verwendungsstelle von den Lagerplatzen. Man muB daher 
so disponieren, daB die Lagerplatze so nahe wie moglich am Bau liegen. 
Andererseits hangt aber die GroBe der Handlangerarbeit auch wesentlich 
von der Hohe des Bauwerks abo Bei der nachfolgenden Zusammen
stellung ist vorausgesetzt, daB die Lagerplatze unmittelbar am Bau 
liegen, und es ist daher nur der Hohenunterschied berficksichtigt. Die 
Kosten ffir das Mauern selbst sind verschieden je nach der Dicke des 
Mauerwerks und ob eine oder zwei Ansichtsflachen vorhanden sind. 

Wir unterscheiden zunachst Trocken- und Mortelmauerwerk, so
dann Bruchstein- und Ziegelmauerwerk, ferner Grund- und aufgehendes 
Mauerwerk mit ein oder zwei Ansichtsflachen und schlieBlich Gewolbe
mauerwerk. Bei all diesen verschiedenen Mauerwerksarten sind die 
Leistungen eines Maurers verschieden und die erforderlichen Arbeits-
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Nr. Art des Mauerwerks 

I Trockenmauerwerk aus Bruch
steinen: 

a) E i n e Ansiehtsflache, Steine 
werden von. oben auf die 
Mauer gesehafft . . . . . 

b) E i n e Ansiehtsflache, Steine 
mussen von unten auf die 
Mauer geschafft werden. . 

c) Zwei Ansichtsflachen und 
eine obere Abdeckung 

II Mortelmauerwerk: 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Grundmauerwerk 
a) aus Bruchsteinen 
b) aus Ziegeln . 
AufgehendesMauerwerk, 

einhauptig 
a) aus Bruehsteinen bei wei

chen und mittelharten 
Steinen 
bei harten Steinen 

b) aus Ziegeln . 
c) aus Quadern 
A ufgehendesMauerwerk, 

zweihauptig 

Gewolbemauerwerk 
a) aus Bruehsteinen 
b) aus Ziegeln . 
c) aus Quadern 
Mortelpflaster 
a) aus Bruchsteinen 
b) aus Ziegelsteinen: 

Flaehsehicht 
Rollsehieht 

c) aus Platten. 
Ausfugen mit Zement

mortel: 
Ziegelmauerwerk 

Zementputz: 
rauher Putz 
glatter Putz 1--2 em stark 

Fiir 1 cbm Mauerwerk 
Maurer
Stunden 

2,5 

Handlanger
Stunden 

2 

Bemerirungen 

2 

3 

2 + 0,5 T Boschungsmauern 

3 Elnfrledlgungs- und 

4 
3 

5 + liB 
6 + liB 
4 + liB 
4 + liB 

6 + 0,3 T 
5 + 0,3 T 

7 + 0,5 T 
7 + 0,5 T 
6 + 0,5 T 
8 + 0,5 T 

je eine Stunde mehr 
als fUr einhauptiges 

Mauerwerk 

8 + 3jW 6,5 + 0,5T 
7 + 3/W 5,5 + 0,5T 

9 9 + 0,5T 
fUr 1 m 2 

2-3 2-3 

0,8 0,5 
1,5 1 
2 2 

1 0,3 

0,4 
1 

0,2 
0,5 

Schutzmauern 

Zurichten erfordert 
mehr Zeit 

Bel Bruchsteln
mauerwerk 1st eln 
nachtragl!ches A us
fugen zu vermeiden, 
Fugen miissen belm 
Aufmauern vol! aus
gestrlchen werden 

zeiten zur Herstellung eines Kubikmeters Mauerwerk sind in nachstehen
der Tabelle zusammengestellt. Hierin bezeichnet T die Hohe des Mauer
werks liber oder die Tiefe unter der Ebene des Lagerplatzes, B die Starke 
der Mauer und W die Lichtweite des GewOlbes. Die Mortelbereitung ist 
von Hand angenommen, so daB sich die Arbeitszeiten der Handlanger 
auf Mortelbereiten und Herbeischaffen der Materialien beziehen. In 
Berlin rechnet man bei Hochbauten, daB 1 Maurer bei Zeitlohn in 
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9stiindiger Arbeitszeit 500--750 ZiegeIsteine von Normalformat ver
mauert. Beim Bruchsteinmauerwerk wird gewohnlich Schichtenmauer
werk verlangt, wenn die Bruchsteine weich und leicht mit dem Hammer 
zu bearbeiten sind, bei mittelharten Bruchsteinen geniigt ein ordent
liches Lager und StoBfugen ohne Zwickel, bei harten Steinen dagegen 
wird auch das Lager unregelmaBig und ist ein gutes Auszwicken der 
Fugen notwendig. 

Zu den Maurerarbeiten rechnet man schlieBlich noch das Ver
leg en von Ton- und Zementrohren, obgleich diese Arbeit nicht 
von gewohnlichen Maurern, sondern von besonders angelernten Rohr
legem ausgefiihrt werden sollte. Das Verlegen von Leitungen besteht 
allgemein aus zwei verschiedenen Arbeitsleistungen, erstens der Ver
legarbeit und zweitens der Dichtungsarbeit. Die Mannschaft zum Ver
legen und Dichten von Rohren besteht aus 1 Rohrleger, 1 Rohrdichter, 
3-4 Arbeitern je nach GroBe der Rohre, sie kann taglich unter gewohn
lichen Verhiiltnissen fertigstellen bei runden Rohren: 

50 m Leitung bei Rohren von 20 bis 30 em Weite 
40 m """ 30 " 40 em 
30 m " " 40 " 50 em 
25 m " " 50 " 60 em " 

bei eiformigen Rohren: 
25 - 30 m Leitung bei den kleineren Profilen bis 90 em Rohe, 

15 m "" groJ3eren Profilen. 

Bei tieferen Baugruben aIs 4 m verringern sich die Leistungen. Hier
nach lassen sich die Arbeitslohne berechnen. Das Dichten der Tonrohre 
geschieht heute allgemein mit Teerstrick und Asphaltkitt. Der Teer
strick nimmt den Muffengrund auf etwa 2 cm Hohe ein, er wird mit 
Strickeisen und Hammer fest zusammengepreBt. Die Asphaltdichtung 
selbst nimmt die iibrige Muffentiefe ein mit einem Zuschlage von 10 vH 
fiir den schragen 'Oberstand iiber dem Muffenrande. Der Bedarf an 
Teerstrick und Asphaltkitt betriigt bei 

Romen Muffenraum 

I 
Teerstrlck Asphaltldtt mit Welte 

mm I kg kg 

150 0,69 0,39 0,90 
200 0,97 0,47 1,31 
250 1,32 0,66 1,84 
300 1,55 0,78 2,17 
350 1,88 0,94 2,61 
400 1,97 1,00 2,80 
450 2,24 I,ll 3,13 
500 2,62 1,31 3,66 
550 2,86 1,43 4,00 
600 2,94 1,47 4,11 

100 kg Teerstriek kosten etwa. 35, - M., 100 kg Asphaltkitt etwa 10, - M. 
frei Baustelle. 

Daa Dichten der Zementrohre erfolgt mit Zementmortel 1: 2, 
Muffen- und Schwanzende der zu verlegenden Rohre werden mit reinem 
Wasser benetzt, dann wird die untere Hiilfte des verlegten Rohres und 
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die obere Halfte des zu verlegenden Rohres mit dem Zementmortel be
strichen und die Rohre werden fest ineinander geschoben, so daB mog
lichst iiberall der Zementmortel herausquillt. Die Fugen werden innen 
und auBen glatt verstrichen und der herausgequollene Mortel beseitigt. 
Die Umgebung der auBeren StoBfuge mit einem Zementwulst ist iiber
fliissig und kann unterbleiben, die Hauptsache ist die vollstandige Aus
fiiIlung der StoBfugen mit Mortel. Die Mortelmenge zur Dichtung einer 
StoBfuge betragt bei runden Zementrohren: 

300 mm 0,53 1 800 mm 
400 mm 0,86 1 900 mm 
500 mm 1,24 1 1000 mm 
600 mm 1,80 1 1200 mm 
700 mm 2,08 1 

und bei eiformigen Zementrohren: 
300/450 mm 0,72 1 
400/600 mm 1,47 1 
500/750 mm 2,19 1 
600/900 mm 2,92 1 

700/1005 mm 
800/1200 mm 
900/1350 mm 

1000/1500 mm 

e) Eisenarbeiten. 

2,741 
3,08 1 
3,74 1 
5,35 1 

3,41 1 
4,45 1 
5,37 1 
6,54 I 

AIle Eisenkonstruktionen kommen in fertig zugerichteten Teilen 
auf die Baustelle und werden nach Gewicht berechnet. Der Lieferpreis 
hangt auBer von den zeitigen Eisenpreisen von der Zurichtungs- und 
Verbindungsarbeit sowie von der Lage und Beschaffenheit der Bau
stelle abo Zu der Montage sind zunachst wieder Geriiste erforderlich, 
welche im allgemeinen aus Holz gefertigt werden, nur bei groBen frei 
zu lassenden Offnungen kommen ebenso wie bei den Lehrgeriisten 
Eisenkonstruktionen in Frage. Die Kosten fur die Montagegeriiste 
sind aber wesentlich geringer als fiir Lehrgeriiste, da das Gewicht der 
Eisenkonstruktionen bedeutend geringer ist, als bei den massigen Ge. 
wolben und die einzelnen Konstruktionsteile sich auch zum Teil selbst 
freitragen. Fiir holzerne Montagegeriiste fiir eiserne Briicken benutzt 
man vielfach zur Berechnung der Kosten die Formel K = H -va in Mark, 
wenn H die Hohe der Briickenoberkante bis FluBsohle oder Gelande 
in m, G das Eisengewicht der ganzen Brucke in Kilogramm bedeutet 

Die Kosten des Montierens der Eisenteile und der Vernietung hangen 
hauptsachlich von der Stiitzweite der Eisenkonstruktion ab, sie sind 
bei kleinen Stiitzweiten niedriger als bei groBen. Fiir -oberschlage konnen 
angenommen werden 10--30 M. fiir 100 kg. 

Von Bedeutung bei allen Eisenbauten ist noch der Anstrich, 
dessen Kosten entweder pro Quadratmeter oder pro 1000 kg berechnet 
werden. Die tagliche Arbeitsleistung eines Anstreichers ist 10-12,5 qm 
Flache bei zweimaligem Anstrich. Es kostet ein zweimaliger Olfarben. 
anstrich einschlieBlich der erforderlichen Hilfsriistungen fiir 100 kg bei 
Blechtragerkonstruktionen etwa 1,20 M. und bei Fachwerkskonstruk· 
tionen 1,50 M. Fur die Anfertigung, Anlieferung und Aufstellung von 
Eisenbauwerken bestehen besondere Vertragsbedinguugen, welche zu 
beachten sind; sie enthalten auch die naheren Bestimmungen iiber die 
Gewichtsberechnung. (S. auch DIN 1970.) 
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Der Anstrich soIl das Eisenbauwerk gegen Rostgefahr schiitzen und 
daher ist besonders auf den ersten Anstrich groBes Gewicht zu legen, 
denn er bildet die Grundlage fiir alle spateren Anstriche. 

Jede Rostschicht bildet eine porige, schwammige Masse, in der 
sich Luftteilchen festsetzen und in die daher ein Anstrich nicht ein
dringen kann. Daher ist auch die Ansicht, daB ein geringer Rostanflug 
des Eisens der Haltbarkeit des Anstriches nicht schade und zu weiterer 
Rostbildung keinen AnlaB geben konne, falls nur der Anstrich selbst 
gut ausgefiihrt werde, irrig; die erste Vorbedingung fUr den weiteren 
Rostschutz des Eisens und fiir die Dauerhaftigkeit des Anstriches ist 
vielmehr die tadellose Reinigung des Eisens. 

Fiir die Reinigung sind heute dreierlei Arten im Gebrauch, erstens 
das Reinigen von Hand mit Schabern und Drahtbiirsten, zweitens das 
Reinigen im Saurebad mit nachfolgendem Kalkwasser- und heiBem 
Reinwasserbad, drittens das Reinigen mit dem Sandstrahlgeblase. Bei 
der Reinigung von Hand mit Schabern und Bursten ist es auch bei der 
groBten Sorgfalt nicht moglich, das Eisen vollstandig von Gluhspan, 
Rost und Schmutz zu befreien. Wie man sich leicht durch Augenschein 
oder durch Abreiben der gereinigten Flachen mit einem weiBen Lappen 
iiberzeugen kann, sind die so gereinigten Flachen stets noch mit einer 
feinen Schicht von Rost und Staub bedeckt. Durch die Reinigung im 
Saurebad wird zwar das Eisen von Gliihspan, Rost und Schmutz voIl
standig gesaubert, es besteht aber die Gefahr, daB die Saure an ein
zelnen Stellen im nachfolgenden Kalkwasser- und heiBen Reinwasser
bad nicht vollstandig entfernt wird oder daB durch Nachliissigkeit diese 
Bader bereits stark von Saure angereichert sind und deshalb auf der 
ganzen Eisenflache Saureriickstande verbleiben. Saurehaltige Stellen 
sind aber die Quellen neuer Rostbildung und der Zerstorung des An
striches. Die chemische Reinigung des Eisens erfordert auBerdem viel 
Platz und kostspieliege Handhabungen. Sie hat auch noch den Nach
teil, daB nur die einzelnen Stiicke vor ihrer Verbindung gereinigt werden 
konnen, da sonst die Saure in die Fugen eindringen wiirde, aus denen 
sie auch in den Wasserbadern nicht wieder entfernt werden kann. Die 
chemisch gereinigten Teile werden also bei den spateren Bearbeitungen 
wieder verschmutzen und verstauben, so daB sie nochmals von Hand 
nachgereinigt werden miissen. Die Reinigung mit dem Sandstrahl
gebla.se ist entschieden die beste und zuverlassigste. Es gelingt auch 
bei starken Verrostungen leicht, das Eisen in kurzer Zeit so von Gliih
span, Rost und Schmutz zu saubern, daB es eine vollstandig metallisch 
reine Oberflache zeigt. Auch unzugangIiche Stellen, wie Ecken und 
Innenflachen von kastenformigen Querschnitten, lassen sich leicht mit 
dem Sandstrahl bestreichen. Versuche haben gezeigt, daB Anstriche 
auf Eisenflachen, die mit dem Sandstrahlgeblase gereinigt sind, weit 
besser haften als auf Flachen, die mit Schabern und Drahtbiirsten ge
saubert sind. Die Reinigung mit dem Sandstrahlgeblase geht schnell 
vonstatten, je nach dem Grad der Verrostung werden in einer Stunde 
mit einem Schlauch von 10 mm Diisenweite 4-6 qm gereinigt. Der 
Betriebsdruck betragt 1-1,5 kg/cmz. Der Sand muB frei von Staub 
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und erdigen Beimengungen und von ungefahr 2 mm KorngroBe sein. 
Eine die Tragfahigkeit irgendwie merklich beeinflussende Schwachung 
der Eisenteile durch die Reinigung mit dem Sandstrahlgeblase ist nicht 
zu befiirchten. Die Sandstrahlgeblasemaschinen lassen sich dadurch 
gut ausnutzen, daB sie auch gleich zum Aufbringen der Farbe benutzt 
werden konnen. Man hat nur notig, das Sandstrahlgeblase gegen einen 
Farbenstreichapparat fUr Druckluftbetrieb auszuwechseln. 

Nach der Reinigung miissen sodano die Eisenteile sogleich mit 
diinnfliissigem, schnell trocknendem, wasser- und saurefreiem' Lein
olfirnis gestrichen werden, urn einerseits vor neuerRostbildungge schiitzt 
zu sein und urn andererseits einen durchsichtigen Anstrich zu erhalten, 
der es dem Abnahmebeamten ermoglicht, aIle Schaden an den Eisen
teilen zu erkennen. Nach Abnahme erhalten dann die Eisenteile vor 
dem Versand einen Grundanstrich und nach der Aufstellung auf dem 
gehorig ausgebesserten Grundanstrich in der Regel noch drei Deck
anstriche. Wahrend friiher als Grundanstrich in den meisten Fallen 
Bleimennige verwendet wurde, ist man neuerdings wegen der schadlichen 
Einwirkungen der bleihaltigen Farben auf die Gesundheit der An
streicher von diesem bewahrten Grundanstrichmittel abgekommen 
und verwendet vielfach fiir den Grundanstrich dieselbe Farbe wie ffir 
die Deckanstriche. 

FUr die Deckanstriche sind die bekannten Olfarben und die von 
den einzelnen Farbwerken auf den l\{arkt gebrachten Rostschutz
far ben im Gebrauch. Die Olfarben bestehen aus dem Bindemittel (01) 
und den sog. Pigmenten (Farbstoffen). Das Bindemittel ist in der 
Regel reines Leino!. Fiir sich ist es nicht wetterbestandig, mit den 
Pigmenten bildet es aber nach dem Trocknen eine widerstandsfahige 
gute Farbhaut. Ais Farbstoffe sind auBer den jetzt verponten Blei
farben ZinkweiB, Eisenmennige, RuB, Ocker, Eisenoxyd, Graphit usw. 
im Gebrauch. Trockenmittel, sog. Sikkative, solIten nicht zugesetzt 
werden, da sie den Anstrich leicht sprode und rissig machen. Die Zu
sammensetzung der verschiedenen Rostschutzfarben wird von den Farb
werken geheimgehalten, sie bestehen aber auch wie die Olfarben in 
der Hauptsache aus Leinol und einem Pigment. Von einem guten An
strich muB man zweierlei verlangen, erstens, daB er haltbar und dauer
haft ist, zweitens aber auch, daB er wahrend seiner Lebensdauer die 
Entstehung von Rost unter der Farbe verhiitet. In der Tat rostet 
das Eisen haufig unter einem unversehrten Anstrich weiter, und durch 
Versuche ist festgestellt worden, daB das Eisen unter der Farbe desto 
starker rostet, je mehr Anstriche iibereinander hergestellt sind. Die 
Erklarung hierfiir laBt sich wohl nur in elektrolytischen Vorgangen 
unter der Farbschicht finden. 

Die Haltbarkeit der Farbe ist auBer von der Giite der Zusatzstoffe 
vor allem von der gleichmaBigen Verteilung der Farbstoffe in den 
Bindemitteln abhlingig. Die Farbe muB daher vor dem Verstreichen 
sorgfaltig verriihrt werden und mit kurzhaarigen Pinseln so diinn wie 
moglich aufgetragen werden. Bei dick aufgetragener Farbe bildet sich 
eine Farbhaut, unter der der iibrige Teil der Farbe iiberhaupt nicht. 
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oder nur sehr schwer trocknet. Vor dem Aufbringen eines neuen An
striches muB der vorhergehende Anstrich nicht nur getrocknet, sondern 
auch gut verhartet sein. Die Anstreicherarbeiten diirfen nur in der 
warmen Jahreszeit und nur bei trockenem Wetter ausgefiihrt werden, 
bei Nebel und Regen sind sie unbedingt einzustellen. Nach Nieder
schlagen darf erst mit den Arbeiten fortgefahren werden, wenn die 
Niederschlage auf den zu streichenden Flachen vollstandig abgetrocknet 
sind. FUr die einzelnen Anstriche sind verschiedene FarbtOnungen vor
zuschI'eiben, um stets nachpriifen zu konnen, welche Nummer der An
striche in Arbeit ist und ob tatsachlich aIle vorgeschriebenen An
striche aufgebracht sind. Auch ist es aus demselben Grunde ratsam, 
den einzelnen Anstrich erst fiir das ganze Bauwerk oder fiir einzelne 
in sich geschlossene Teile des Bauwerks fertigzustellen und dann erst 
mit dem folgenden Anstrich zu beginnen. 

Beachtet man aIle diese Erfordernisse fiir einen haltbaren und 
dauerhaften Rostschutzanstrich, so ergibt sich zweierlei: erstens die 
Reinigung und den Grundanstrich nicht von der Eisenbauanstalt in 
der Werkstatte ausfiihren zu lassen, sondern die Eisenteile ungereinigt 
zur Baustelle schaffen und so dort einbauen zu lassen, zweitens die 
Entrostung erst nach Vollendung aller Aufstellungs- und Nietarbeiten 
durch Sandstrahlgeblase vorzunehmen, und zwar durch den Unter
nehmer, der die Anstriche ausfiihrt. In den staubigen Werkstatten 
wird Betten eine sorgfaltige Reinigung stattfinden und somit eine ein
wandfreie Grundlage fiir die Deckanstriche geschaffen werden konnen, 
aber wenn auch in besonderen staubfreien Hallen die Reinigung, der 
Leinolfirnisiiberzug und der Grundanstrich einwandfrei hergestellt 
werden, so werden doch diese Arbeiten durch die vielen gewaltsamen 
Handhabungen, denen die gestrichenen Teile bei der Beforderung bis 
zur Baustelle, bei dem Einbau und der Vernietung ausgesetzt sind, teil
weise wieder nutzlos gemacht. Viele Stellen miissen von neuem ent
rostet und dann mit neuem Grundanstrich versehen werden, an an
deren Stellen ist der Grundanstrich auszubessern. Diese Arbeiten und 
die dann folgenden Deckanstriche laBt die Eisenbauanstalt von einem 
ortsansassigen Malermeister ausfiihren, der kennt aber die Giite der 
urspriinglichen Entrostung des Eisens, des Leinolfirnis- und des Grund
anstriches nicht, so daB auch von ihm keine Gewahrleistung fiir die 
Dauerhaftigkeit seiner Arbeiten verlangt werden kann. Um daher 
ganz klare Verhaltnisse zu schaffen und um wirklich in jeder Weise 
einwandfreie Rostschutzanstriche zu erhalten, empfiehlt es sich, die Eisen
bauanstalt nur zur Reinigung und zum Anstrich der Flachen, die sich 
beirn Zusammenbau in der Werkstatt oder auf der Baustelle iiber
decken, zu verpflichten, im iibrigen abf:)r aIle Eisenteile wahrend der 
Lagerung und der Bearbeitung im Werk nur nach Kraften vor Rosten 
und Verschmutzen zu schiitzen und sie ungereinigt zur Baustelle zu 
schaffen und so dort einzubauen. Hier solI dann erst nach Vollendung 
.aller Aufstellungs- und Nietarbeiten die Entrostung durch Sandstrahl
geblase vorgenommen werden, und zwar durch den Unternehmer, der 
me Anstriche ausfiihrt. Bei diesem Verfahren werden die besten Vor-
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bedingungen fur einen einwandfreien Rostschutz der Eisenbauten und 
klare Vertrags- und Rechtsverhaltnisse geschaffen. Es ist auch ganz 
unbedenklich die Entrostung erst auf der Baustelle auszufuhren, es kann 
bis zu diesem Zeitpunkt keine die Tragfahigkeit irgendwie merklich 
beeinflussende Rostbildung entstehen. Die Reinigung mit dem Sand
strahlgebHise gewahrleistet die vollstandige Entfernung des Rostes, 
es mussen nur die entrosteten Teile wahrend des Fortschreitens der 
Entrostungsarbeit sofort mit dem ersten Anstrich versehen werden, da
mit neue Rostbildung verhutet wird. Gegen die Kosten der Entrostung 
des Eisens und gegen die Lohne fUr die Anstreicherarbeiten treten die 
Ausgaben fur die Beschaffung der Farbe selbst zuruck. Es ist deshalb 
ratsam, die Farbe ohne Rucksicht auf die Kosten allein nach ihrer 
Gute zu wahlen. 

Etwas anders liegen die Verhaltnisse, wenn die Eisenteile unmittel
bar dem Auspuff der Lokomotiven ausgesetzt sind. Die Erfahrung hat 
gezeigt, daB Eisenteile, die von dem Auspuff der Lokomotiven unmittel
bar getroffen werden und die infolge schlechter Abzugsmoglichkeit 
Hinger unter der Wirkung der Gase stehen, durch Rostschutzfarben 
nicht vor starker Rostbildung und allmahlicher Zerstorung geschutzt 
werden konnen. Durch die chemische Einwirkung der schwefligen 
Saure und des Wasserdampfes und durch den mechanischen Angriff 
der Funken und Schlackenteilchen wird jede Rostschutzfarbe bald 
zerstort. Die Farbschicht wird weich und bildet im Verein mit dem 
Ansatz von RuB und Schlackenteilchen auf der Oberflache der Eisenteile 
eine porige Masse, die dadurch, daB in ihr schweflige Saure nnd Wasser 
festgehalten werden, die Rostbildung sehr begiinstigt. Es entstehen in 
kurzer Zeit Rostblatter, die durch die Kraft des Auspuffes und durch 
die Erschutterungen des fahrenden Zuges 10sge16st werden und ab
sturzen. Der Zerstorungsvorgang beginnt dann von neuem. Hier kann 
nur durch eine Konstruktionsanderung Abhilfe geschaffen werden. 

Am wirksamsten ist eine Umhullung der Eisenteile mit Beton, und 
je dichter der Beton ist, um so besser ist die Wirkung. Die Dichtigkeit 
des Betons selbst ist auch ein besserer Schutz als ein dichtender An
strich auf der Betonoberflache durch Kesslersche Fluate od. dgl. 
Je nach der Starke des Angriffes ist die Betonschutzschicht 2,5-5 cm 
stark zu machen. Dichter Beton schutzt auch angerostetes Eisen vor 
dem Weiterrosten. Zur Aufbringung einer solchen Betonschutzschicht 
ist das Spritzverfahren sehr geeignet. Da, wo eine Umhullung mit Beton 
aus wirtschaftlichen, schonheitlichen oder anderen Grunden nicht in 
Frage kommt, mussen die Eisenteile vor dem Auspuff der Lokomotiven 
durch untergehiingte Tafeln aus Holzbohlen, deren Unterflache mit 
Wasserglas zu streichen ist, aus Drahtglas, aus Eisenbimsbeton oder 
aus Eternit, einer Mischung aus Asbest und Zement, geschutzt werden. 
Bei niedrigen Bahnsteighallen empfiehlt es sich, die Dachflache uber 
den Lokomotivschornsteinen durch Auspuffoffnungen zu unterbrechen, 
damit die Lokomotivgase schnell abziehen konnen1). 

1) Vgl. Zentralbl. d. Bauverw. 1916, S.584. 
Janssen, Bauingenieur. 2. Ann. 29 
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Die Deutsche Reichsbahn hat besondere V orschriften fUr die Lieferung 
von Farben und die Ausfiihrung von Anstrichen fiir Eisenbauwerke (FAE), 
welche durch Verfiigung yom 8. November 1926 durch folgende Bestim
mungen erganzt sind: 

Bei kleineren und mittleren Bauwerken, bei denen sich die Entrostung 
der -o-berbauten mit Sandstrahlgeblase auf der Baustelle nicht lohnt, ist 
der Grundanstrich in der Eisenbauanstalt auszufiihren. Bei gro/3eren 
Bauwerken bleibt es den Reichsbahndirektionen iiberlassen, das gleiche Ver
fahren anzuwenden oder die Eisenteile ungestrichen auf die Baustelle zu 
bringen und erst die fertiggestellten tJberbauten mit Sandstrahlgeblase 
zu entrosten und dann weiter nach den Vorschriften F AE zu behandeIn. 
In den Eisenbauanstalten werden dann nur die bel der fertigen Konstruktion 
sich iiberdeckenden Teile mit Bleimennige gestrichen. Entrostung und 
Anstrich auf der Baustelle werden zweckma/3ig zusammen verge ben. 

Ala Ersatz fur Leinolfirnisfarben ist neuerdings ein Anstrich unter 
der Handelsmarke "Asphaltose" auf den Markt gekommen, der aus 
reinem Naturasphalt hergestellt und gegen Luft, Licht, Feuchtigkeit, 
Gasen, Sauren usw. chemisch vollstandig indifferent sein solI, so daB 
Asphaltose-Anstriche einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiete 
der Schutzanstriche fur Eisen bedeuten, um so mehr, als jegliqher 
Mennigeanstrich oder sonstiger Voranstrich sich erubrigt. 

Ein gut unterhaltenes Eisenbauwerk kann hinsichtlich der Dauer
haftigkeit wohl mit massiven Bauten erfolgreich in Wettbewerb treten 
und ist jedenfalls den Eisenbetonbauten mit Betonzugrissen weit uber
legen, das beweist die alte Dirschauer Gitterbrucke uber die Weichsel, 
die yom Jahre 1857-1891 dem Eisenbahnverkehr gedient hat und 
seitdem dem StraBenverkehr dient. Sie ist heute, nach 69 Jahren, noch 
in so vorzuglichem Unterhaltungszustande, daB nicht abzusehen ist, 
wie lange sie noch weiter dem Verkehr dienen kann. 

5. Preisherechnung fiir eine Eisenbeton-Bogenbriicke. 
Als Beispiel fiir die Anwendung der Regeln und Angaben ist eine Eisen

betonbriicke mit kleiner Spannweite gewahlt worden, weil bei einem kleinen 
Bauwerk die einzelnen Arbeiten leichter zu iiberblicken sind und die Be
deutung der Zuschlage mehr in die Erscheinung tritt. Die Briicke ist auEer
dem auf Grundpfahlen unter Wasser gebaut, so daB auch Rammarbeiten 
und Wasserhaltung, also moglichst vielseitige Arbeiten vorkommen. Die 
Preisberechnung soIl nun lediglich dazu dienen, das Verfahren und den 
Gang der Berechnung darzulegen, die Preise selbst sind N ebensache. Die 
Berechnung wird auch weiter zeigen, da/3 bei einer Preisberechnung fiir 
Ingenieurbauten einerseits immer ein vollstandiger Arbeitsplan notwendig 
ist und andererseits mit mehr oder weniger unbestimmten Gro/3en gerechnet 
werden muE, da/3 daher die richtige Erkennung und Bewertung der preis
bildenden Elemente stets die Rauptsache ist. 

StraBenbriicke. 
Eisenbetongewolbe von 7,20 m Lichtweite und 1,0 m Rohe, Widerlager 

aus Beton auf Grundpfahlen, Gesamtbreite der Briicke 13,0 m. Bauzeit 
80 Arbeitstage. 

1. Erdarbeiten. 
a) 180 m S sandiger Tonboden iiber Wasser 2,0 m tief auszuheben, 50 m 

weit zu verkarren und wieder zu hinterfiillen. 
b) 95 rna sandigen Ton- und Moorboden zwischen den Spundwii.nden 

unter Wasserhaltung auszuheben und 50 m weit zu verkarren. 
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Bodenklasse lb, durchschnittliche Leistung eines Arbeiters beirn 
Losen und Laden 0,82 rnS in 1 Std. Auflockerung 13 vR, Betriebs
koeffizient 1,13. 

1. Lohne. 
Zu a) Erforderliche Zeit fUr Losen, Laden und Verkarren von 1 rns 

Boden bei 2,0 rn Steigung: 

t = ~ (2,50,0 + 2,0' 20,0 15) 1,13 = 124M" 
0,82 + 60 " 0,8 +, 0,10 Ill. 

1 Arbeiter leistet also an 1 Tage von 8 Arbeitsstunden 81~:0 

o 0 010 

00°1 0 

00°1° 

000 1 0 
1 

o ° 010 

o 0 010 

0001 0 

"--<>-.-=.1. 

SolI die Arbeit in 4 Tagen geleistet werden, so sind erforder-

lich ;~~ = 11 Arbeiter, rnithinLohne 11 . 4" 8' 0,70 = 246,40 M. 

Erforderliche Zeit fUr RinterfUllen, Laden, Verkarren und 
Starnpfen 180' 1,13 = 203 rns aufgelockerter Boden 

60 ( 2 . 50 1 5) 1,0 84 M" 
t = 1,25 + 60' 0,8 + , 0,10 = Ill. 

1 Arbeiter leistet an 1 Tag 8 ~:o = 5, 7 m 3, Arbeitszeit 

fiir 11 Arbeiter 112?!,7 = 3,2 Tage. 

Lohne: 11· 3,2 . 8 "0,70 ... " " " " 
Starnpfen: 2 Arbeiter zu 2" 3,2 . 8 '0,70 . 

197,12 " 
35,84 " 

479,36M. 
29* 
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Obertrag: 497,36 M. 

Zu b) Erforderliche Zeit fUr Losen und 1 mal Werfen t = 0~~2 
= 73 Min., tagliche Leistung eines Arbeiters 

60·8 ----ra- = 6,6 mS. 

ErforderHche Zeit fUr Laden und Verkarren des auf
gelockerten Bodens 

t = ~ + (2 . 50,0 + 2,0 . 20,0 + 1 5) ~ = 72 M· 
1,25 60 ·0,8 ' 0,10 In. 

T ·· I· h L . . A b . 8 . 60 6 8 3 6,8 ag IC e elstungelnes r elters~ = , m = 1,13 

= 6,0 cbm gewachsener Boden. 
5 Arbeiter losen und werfen je 6,6 = 33,0 ma, 6 Arbeiter 

verkarren je 6,0 = 36,0 ma. Arbeitszeit :: = 2,9 Tage, 

welche um 15 vH zu erhohen, da der Boden naC ist. 
Lohne 11 (2,9 + 15 vH) = 37 Tagezu 5,60 ..... 207,20 " 

Lohne zus. 686,56 M. 
Soziale Lasten 10 vH = 68,66" 

--...;..,.~~ 
755,22M. 

2. Gerate und Geruste. 
Zu a) und b) 10 Karren zu 15,0. . . 

2 . 60 = 120 m Karrbahn 1,0 
Spaten und Haeken . . 

Verzinsung . 
Abschreibung 
Unterhaltung 

Anschaffungskosten 

f .. Arb . 320 . 130 . 80 
ur 80 eltstage 100.250 

150 M. 
120 .. 
50 .. 

320 M. 
lOvH 

100 " 
20 .. 

130vH 

An- und Abfuhr: 1 Fuhre 2 . 25,0. . . . . . . . . 

133,- M. 

50,-- " 
Zu b) Transportgeriist 2· 13,0 = 26,0 m lang und 1,60 m 

hooh, mithin Kosten 26,0 . 0,50 . 1,62 • • • • • •• = 33,-- .. 
~-~~--::.::

Gerate und Geruste zus. 216,- M. 

II. Rammarbeiten. 
a) 71,0 lfd. m Spundwande 4,20 m lang, 10 cm stark zu Hefern und 

einzurammen. 
b) 120 Stuck Grundpfahle 3,50 m lang, 25 em stark zu Hefern und 

einzurammen. 
1. Baustoffe. Spundbohlen 71,0' 4,2·0,10 = 29,82 ml 

fUr Bundpfahleund Verschnitt 5vH 1,68 .. 
--:3~1;-,"::"5-m-I;---

Grundpfahle 120.3,5 1C • ~,252 
Verschnitt 4 v H . 

Lieferung frei Baustelle: 
31,5 m a Spundbohlen zu 65,0. 
21,5 m a Rundholzer zu 35,0 . 

20,62 m S 

0,88 " 
21,5 m a 

. . . = 2047,50 M. 

. .. = 752,50 .. 
Baustoffe zus. 2800,- M. 
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2. Rammbetrieb. 1 direkt wirkende Dampframme 7 PS. Bargewieht 
1000 kg. 

Nettoleistung des Rammbaren bei 1,0 m Fallhohe des Baren und 
40 Sehlagen in der Minute 

1000 . 1,0 . 40 . 0,60 = 24000 mkg. 

Erforderliehe Nettoleistung, urn 1 Spundbohle 25 em breit 1 m tief 
einzurammen, geschatzt zu 120000 mkg, ergibt die Rammzeit zu 

1:~ggg = 5 Min., mithin fUr 4,2 m Rammtiefe 5 . 4,2 = 21 Min. Fiir 

Versetzen der Ramme, Einsetzen der Spundbohle und Nebenarbeiten 

15 Min. gereehnet ergibt eine tagliehe Leistung von 218 ~6~5 = 13 

Spundbohlen 25 em breit = 3,25 lfd. m Spundwand. 

Erforderliehe Nettoleistung, urn 1 m Grundpfahl 1 m tief einzu
rammen, gesehatzt zu 90000 mkg, ergibt die Rammzeit fUr 1 Pfahl 

35 L- 90000· 3,5 14M' f"" V d R von , mange zu 24000 = Ill.; ur ersetzen er amme, 

Stellen des Pfahles und N ebenarbeiten 28 Min. gerechnet ergibt eine 

tagliehe Leitsung von 1: :~8 = 11 Pfahle 3,5 m lang = 38,5lfd. m 

Pfahle. 

Erforderliehe Arbeitszeit: 

S d - d 71,0 
pun wan e 3,25 = 22 Arbeitstage 

G d f "hI 120· 3,5 11 
run p a e -3388:i,5i-~~~ .... -;-.,;.-:--_ 

33 Arbeitstage. 

Betriebskosten nach Berechnung S. 412 fUr 1 Tag: 
Einmalige Kosten. . . . . . . . . . . . . 1980, - M. 

Laufende Kosten: 
a) KapitaIkosten 
b) Arbeitslohne . 
e) Betriebsstoffe 

15.75 M. 
46,42 " 

5,32 " 
67,49 M. 

Fiir 33 Arbeitstage 1980 + 33 . 67,49 = 4207,17 M. 

3. Hilfsarbeiten. 

Zangen fUr Spundwande 2· 2 . 13,0 = 52,0 m 15/12 ~m = 1,0 m S 

Bolzen 30 Stiick 50 em lang, 2 em stark = 60 kg Elsen. 

1,0 m 3 Kantholz vorhalten l/Z • 55,0 M. . . . . . . . 
60 kg Schraubenbolzen vorhalten l/S' 0,60 M. 
2 . 71,0 = 142,0 m Zangen anbringen und abnehmen je 

2,0 Zimmererstunden zu 1,10 
SoziaIe Lasten 10 vH . . . .'. . . . . . . . . . 

27,50M. 
12,- " 

312,40 " 
31,24 

383,14 M. 
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Zum Einrammen der Grundpfahle mull eine Rammebene in Hohe 
Oberkante Spundwande geschaffen werden; es soIl dazu der Bachlauf 
sowie je eine Baugrube uberdeckt werden. Dazu erforderlich 

l7 Balken 8,0 m lang = 136 m 
17 Balken 5,0 m lang = 85 " 

221 m 22/18 8,75 m a 

Bohlen 16,0 (7,20 + 4,50) = 187,2 m 2 

5 cm stark. . . . . . . . . . . . . . 9,36 
18,11 m 8 

18,11 m3 Kantholzer und Bohlen vorhalten 1/, . 55,0 M. = 
136,0 + 2 . 85,0 = 306;m Balken verlegen und wieder 

aufnehmen je 0,5 Zlmmererstunden zu 1,10 ... 
187,2 + 2 . 16,0 . 4,5 = 331,2 m 2 Bohlen verlegen und 

wieder aufnehmen je 0,25 Zimmererstunden zu 1,10 
Soziale Lasten 10 v H . . . . . . . . . . . . . 

249,-M. 

168,30 " 

91,08 
25,94 " 

534,32M. 
Zus.: 917,46 M. 

III. Wasserhaltung. 
Dauer der Wasserhaltung fUr eine Baugrube: 

Erdarbeiten unter Wasser ....... . 
Einrammen der Grundpfahle. . . . . . . 
Betonieren des Widerlagers . . . . . . . 
Erhartung des Betons und Nebenarbeiten . 

3 Tage 
6 " 
3 
8 

20 Tage 
1. Betrieb. Fur zwei Baugruben 40 Betriebstage und einschl. An- und 

Abfuhr 50 Arbeitstage. 
Druckhohe 1,70 m, \Vasserzuflull bei 13,0·4,5 = 58,5 m 2 Flache 

ainer Baugrube 
58,5· 0,87Yl,70 = 66 I in der Minute. 

Dieser Wasserzuflull wiirde bei sandigem Boden und Grundwasser zu 
klein sein, im vorliegenden FaIle liegt aber unter dem Moorboden eine 
undurchlassige Tonschicht, und es ist mit einem Wasserzuflull von unten 
nicht zu rechnen, sondern nur mit einem seitlichen Zuflull. Die berechnete 
Wassermenge kann daher vielleicht zutreffend sein, aber die Pumpenanlage 
mull doch groJ3er bemessen werden, um auch fiir unerwarteten ZufluJ3 
gesichert zu sein. Es wird daher eine Kreiselpumpe mit 60 m 3 Stunden
leistung vorgesehen. Saug- und Druckleitung 100 mm {O, Kraftbedarf 
5 PS bis 10 m Druckhohe. Betriebskosten It. Tabelle S. 404 mit Lokomobil
antrieb im Jahr 2007 M., mithin fUr 40·24 = 960 Betriebsstunden. 

2007 
2000 . 960 = 963,40 M. 

2. Hilfsanlagen. 
2 Pumpschachte je 350. . . . . . . . . .. . . . . . . 
2 Sickerleitungen je 13,0 m lang, aus Drainrohren mit Kies

umschuttung zu 3,50 .. . 
20 m Rohrleitung 100 mm {O zu 5,0 ..... 

700,--M. 

91,- " 
100,- " 

Zus.: 891,- M. 
IV. Betonarbeiten. 

a) 161 rn3 Beton der Widerlager aus Kiesbeton 1 : 6: 6. 
b) 61 rn3 Beton des Gewolbes aus Kiesbeton 1: 4: 4, mit 2500 kg 

Eiseneinlagen. 
c) 6 rn3 Beton der Stirnmauern aus Kiesbeton 1: 5: 5. 
d) 4 rn3 Beton der Gelander aus Kiesbeton 1: 5: 5 steinmetzmaJ3ig 

bearbeitet. 
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1. Baustoffe. Verdichtung 20 vH. 

Zement Klessand Kiessteine Elsen 
kg m' m' 

161 rna Beton 1: 6: 6, 
Ergiebigkeit 9,6 rna 23506 101 101 

61 rna Beton 1 : 4: 4, 
Ergiebigkeit 6,4 rn3 13359 38 38 

10 rna Beton 1: 5: 5, 
Ergiebigkeit 8,0 rn3 1750 6 6 

38615 145 
I 

145 
Verlust . 1385 10 10 

40000 I 155 
I 

155 
Kosten frei Baustelle M. %kg5,50 9,0 12,0 

M. 2200 1395 1860 

5905M. 

2. Arbeitslohne. 

Arbeitszeit: 161 rna Widerlager . . . . .. 8 Tage 
61 " Gewolbe........ 4 
10 " Stirnmauern u. Gelander 3 

-~-=~-

Arbeitskrii.fte: 1 V orarbeiter 8 . 0,95. . 
2 Zernentarbeiter 8 . 1,0 

12 Arbeiter 8 . 0,70 . . . 

15 Tage 

7,60 M. 
16,- " 
67,20 " 

kg 

2500 

2500 

0,18 
450 

15 Tage zu 90,80 M. = 1362,- M. 

2500 kg Eisen zurichten und verlegen, fUr 1 kg 0,15 Arbeits-
stunden zu 0,95 . . . . . . . . . . . . . . . . 356,25 " 

70 rns Sichtfiachen steinmetzrnaJ3ig bearbeiten, 1 rn 2 

1,5 Steinmetzstunden zu 1,10 . 115,50 " 
1833,75 M. 

Soziale Lasten 10 vH . . . . . . . . . . . . . . 183,38 " 
2017,13 M. 

3. Hilfsarbeiten. 

Sehal- Kant- Gemst· Eisen· 
Lohne bretter hOlzer pfihle zeug 

m' m' m kg M. 

Widerlager: 
2 (1,15 + 0,25) 13,0 

+4· 
1,0 + 0,35 

·3,50 46 
2 = 

46rn2 zu 0,02 0,92 20 
Zurichten, Ein- und Ausschalen 

46 rns je 0,8 Zimmerer-Std. 
zu 1,10 . = 40,48 

GewOlbe: 
(16,0 + 2 . 0,40) 8,50 . = 143 

189 0,92 20 40,48 
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Hi lfs ar b ei ten. (Fortsetzung.) 

Schal· Kant- Geriist- Elsen-
Lllhne bretter Mizer pfihle zeug 

m" m" m kg 11. 

Lehrgeriist: 
"Ubertrag : 189 0,92 20 40,48 

16,0'7,40'1,50' 0,06 = 10,70 270 
Pfahle 26Stiiek 5,0 m lang . 
Stirnschalung 2· 0,40' 8,50 = 7mB 

130 

zu 0,05 .. .......... = 0,35 8 
Zuriehten, Ein- und Ausschalen 

143 m B je 0,50 Std. zu 1,10 . = 157,30 
l1,05ma je30Std. zul,lO . = 364,65 

130 m Pfahle einrammen und wie-
der ausziehen je 4,0 . = 520,-

Stirnmauern : 

2 . 2 . 2 0,20 + 1,50.7 10 = 48 
2 ' 

2,40 60 48 m B • 0,05 = 
48 mt je 1 Std. zu 1,10. = 52,80 

Gelsnder: 
19,2 . 2 . 1,20 = 46 
46m2 ·O,05 . = 2,30 58 
46 mt je 2 Std. zu 1,10 = 101,20 

283 116,671 130 I 416 1236,43 
Soziale Lasten 10 v H 123,64 

1360,07 

Sehalbretter und Kantholzer fiir Widerlager werden bei den Stirn
mauern wieder verwendet, die Sehalungskosten bereehnen sieh daher 
wie folgt. Preise einseh!. An- und Abfuhr: 

Sehalbretter 143 + 48 + 46 = 237 m B 

Versehnitt 10 vH . . . . = 24 .. 
261 mi 5 em stark 

= 13,05 ma zu 1/, von 60,0 

KantMlzer 10,70 + 0,35 + 2,40 + 2,30 
15,75 m a 

Verschnitt 10 vH = 1,58 .. 
17,33 m a zu 1/, von 60,0 ... 

Geriistpfahle 130 m, 25 em mitt!. 0 = 6,38 rna zu 1/, 
von 40,0 .......... . 

Eisenzeug 416 kg zu 1/10 von 0,60 
Arbeitslohne . . . . . . . . . . 

Arbeitsgeriiste 2·13 = 26 rn, 3 rn hoeh 
= 26 . 0,50' 3,02 • • = 117,- M. 

195,75 M. 

259,95 .. 

63,80 .. 
24,96 .. 

1360,07 .. 
1904,53 M. 

Gerate. . . . . . . . . . . . . . 200,-.. 317,- .. 
Hi1fsa.rb-e"':'it~e";n;"-"'zu-s~.;"':-~22~2~1:-:,-=:5~3-:M~. 
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V. Dichtungsarbeiten. 

192 m B Gewolberiickflache mit doppelter Lage Dachpappe und Goudron
verstrich abdecken. 

43 m l Riickflii.chen der Stirnmauern mit Goudron streichen. 

1. Baustoffe: Dachpappe 192 m B zu 1,50 M .. 
Goudron 192 + 43 = 235 m B zu 0,60. . 

2. Lohne: 192 m B je 1,5 Arbeiterstunden zu 0,70 
43 m B je 0,7 Arbeiterstunden zu 0,70. 

Soziale Lasten 10 v H 

3. Hilfsarbeiten: Kessel und Feuerung ......... . 

VI. Betriebsunkosten. 

1 Baufiihrer 4 Monate zu 300 M. . .. 
Baubureau ............ . 
Reisen fUr Beamte und Arbeiter 
Einrichten und Abraumen der Baustelle 
FuhrlOhne besonders . . . . . . . . . 

Zusammenstellung. 

1. Baustoffe: Rammarbeiten . 2800,- M. 
5905,- " 

288,- M. 
141,- " 
429,-M. 

201,60 M. 
21,07 " 

222,67 M. 

22,27 " 
244,94 M. 

40,-M. 

1200,-- M. 
400,-- " 
300.- " 
500,- " 
100,- " 

2500,- M. 

Betonarbeiten. . 
Dichtungsarbeiten 429,- " 9134,- M. 

2. Lohne: Erdarbeiten 755,22 M. 
Betonarbeiten 2017,13 

" Dichtungsarbeiten 244,94 
" 

3. Hilfsbetriebe: Rammarbeiten . 4207,17 M. 
Wasserhaltung . 963,40 

" 
4. Hilfsarbeiten: Erdarbeiten 216,- M. 

Rammarbeiten 917,46 
" Wasserhaltung . 891,-
" Betonarbeiten . 2221,53 
" Dichtungsarbeiten 40,-
" 

5. Betriebsunkosten, zu verteilen unter Beriicksichtigung 
ihrer Entstehung mit 5 v H auf Baustoffe . . . . . . . 
20 vH auf Lohne, Hilfsbetriebe und -arbeiten . . . . . 

6. Allgemeine Unkosten 15 vH, mithin 
Selbstkosten S = (9134' 1,05 + 12473,85 . 1,20) 1,15 

7. Wagnis und Gewinn 10 vH . 
Lieferpreis L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3017,29 " 

5170,57 " 

4285,99 
" 

21607,85 M. 

456,70 M. 
2494,77 " 
2951,47 M. 

28243,22M. 
2824,32 " 

31067,54M. 
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Ermlttelung der Elnheltsprelse. 

I. Erdarbeiten. 

a) 180 roS tiber Wasser ausheben und wieder hinterftillen. 

Lohne . . . . . . . . 479,36M. 
Soziale Lasten 10 vH = 47,94" 
Gerate . . . . . .. 120,- " 

647,30 M .. 1,20 . 1,15 . 1,10 

1 3 = 982,60 = 5 46 M 
ro 180 ' . 

b) 95 roS unter Wasser ausheben. 

Lohne . . . . . . . . 207,20 M. 
Soziale Lasten 10 vH = 20,72" 
Gertiste und Gerate. 96,- " 

323,92 M .. 1,20 . 1,15' 1,10 

1 ro3 = 491,71 = 5,18 M. 
95 

II. Raroroarbeiten. 

a) 298,2 roZ Spundwande 10 ero stark. 
Baustoffe 2047,50'1,05 . .. 2149,88M. 
Betriebskosten fUr 22 Arbeitstage: 

fUr 1 Tag 4207,17 = 12748 
33 ' , 

22 '127,48 = 2804,56M. 
Hilfsarbeiten 383,14 " 

3187,70M. '1,20 = 3825,24 " 

b) 420 ro Grundpfii.hle 25 ero stark. 
Baustoffe 752,50' 1,05. . .. 

Betriebskosten fUr 11 Arbeitstage: 
11 '127,48 = 1402,28M. 

Hilfsarbeiten 534,32 " 

5975,12 M .. 1,15 ·1,10 = 

7558,53 =25 35 M 
298,2 ' . 

790,13M. 

1936,60M. '1,20 = 2323,92 " 

982,60 M. 

491,71 " 

7558,53 " 

3114,05M. ·1,15 '1,10= 3581,16 " 

1 ro = 3581,16 = 853M 
420 ' . 

III. Wasserhaltung: 40 Betriebstage zu 24 Stunden. 

963,40 + 891,00 = 1854,40·1,20·1,15'1,10 . . . . 2814,98 " 

1 Tag = 2814,98 = 70,37 M. 
40 

Seite: 15428,98 M. 
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IV. Betonarbeiten. 

Widerlager Gewolbe Stirnmauem Gelinder 
161 m' 61m' em' 4m' 
1:6:6 1:4:4 1:5:5 1:5:5 

M. M. M. M. 

1. Baustoffe: Zement . 1347,50 753,50 57,75 41,25 
Kiessand . 972,- 365,40 34,20 23,40 
Kiessteine 1296,- 487,20 45,60 31,20 
Eisen. - 450,- - -

3615,50 2056,10 137,55 95,85 
Betriebsunkosten 5 vH 180,78 102,81 6,88 4,79 

1. Baustoffe 3796,28 2158,91 144,43 100,64 

2. Lohne: Betonierung . 726,40 363,20 136,20 136,20 

3 
4 

5 

6 

7 

Eiseneinlagen - 356,25 - -
Schalung .... 40,48 1041,95 52,80 101,20 
Gelander bearbeiten - - - 115,50 

766,88 1761,40 189,- 352,90 
Soziale Lasten 10 vH 76,69 176,14 18,90 35,29 

2. Lohne 843,57 1937,54 207,90 388,19 
Schalung ...... 46,40 386,23 64,20 47,63 
Geriiste und Gerate . 139,- 153,- 15,- 10,-

1028,9712476,77 287,10 445,82 
· Betriebsunkosten 20 v H 205,79 495,35 57,42 89,16 

1234,76 2972,12 1 344,52 534,98 
Baustoffe 3796,28 2158,91 144,43 100,64 

5031,04 5131,03 1 488,95 635,62 
· Allgemeine Unkosten 15 vH 754,66 769,65 73,34 95,34 

5785,70 5900,68 562,29 730,96 
· Wagnis und Gewinn 10 vH . 578,57 590,07 56,23 73,10 

6364,27 6490,75 618,52 804,06 
14277,60 M. 

1 m B 39,53 I 108,41 I 103,09 I 201,02 

Ubertrag: 15428,98 M. 
Betonarbeiten: 14277,60 " 

V. Dichtungsarbeiten. 

a) 192 m 2 Dachpappe-Abdeckung: 
Dachpappe . . .. 288,
Goudron 192' 0,60 = 115,20 

403,20 . 1,05 = 423,36 
Lohne. . . 201,60 
S.L. 10vH 20,16 

221,76 
Gerate .. 30,- 251,76 '1,20 = 302,11 

725,47'1,15·1,10 = 

1 m 2 = 917,72 = 4,78 M. 
192 

917,72 " 

Selte: 30624,30 M. 
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Ubertrag: 30624,30 M. 

b) 43 m 2 Goudronanstrich: 

Goudron. . 43· 0,60 = 25,80' 1,05 = 27,09 
Lohne. .. 21,07 
S. L. 10 vH 2,11 23,18 
Gerate. . . 10~-

33,18'1,20 = 39,82 
66,91'1,15'1,10 = 

1 m 2 = 84,64 = 1,97 M. 
43 

84,64 " 

Summe: 30708,94M. 



Anlage 1. 

Zehnter Gefahrtarif der Tiefbau-Berufsgenossenschaft. 

Lfde. 
Nr. 

1 

2 

3 

4 

7 

Giiltig zur Berechnung der Beitrage vom 1. Januar 1925 abo 
Abschnitt 1. Zuteilung der Betriebe zu den Gefahrziffern. 

Bezeichnung der Betriebsarten und Betriebstatigkeiten 

A. Laufende Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten im Eigen
betriebe von staatlichen Behorden, Kreisverwaltungen, Ge
meinden, Gemeinde·verbanden oder anderen offentlichen 

Korperschaften. 
Alle laufenden Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten, 

einschl. der Nebenarbeiten; auch mit Anfuhr, Bearbeitung 
und Gewinnung der erforderlichen Baustoffe. . . . . . 

Wie vor, jedoch ohne Bearbeitung oder Gewinnung der er
forderlichen Baustoffe; 

Reinigung von Straf3en, Wegen, Graben, Straf3enkanalisa
tionsanlagen oder sonstigen Straf3enanlagen; auch Mull
und Fakalienabfuhr fiir sich allein . . . . . . . . . . 

Anmerkung zu A: Neubauten rechnen nicht zu 
disser Gruppe. Fur sie muf3 jedesmal eine besondere An
meldung erfolgen, und die Lohne mussen gesondert nach
gewiesen werden. 

B. Hauptbetriebe der gewerblichen Unternehmer. 
Reine Felddranierungen lmd Erdarbeiten ohn<e oder mit nur 

ausnahmsweiser (zu Nebenarbeiten) Verwendung von 
Karren, Fuhrwerk oder sonstigem kleinen Handgerat. . 

Erdarbeiten und Oberbauarbeiten aller Art; Ufer-, Bo
schungs- und Sohlenbefestigungen; auch mit den zugehori
gen Bauwerken und dem Werkstattenbetriebe; Bemerge
lungs-, Rodungs-, Pflug- und Holzfallerarbeiten; alles im 
Handbetriebe oder mit Verwendung verwaltungsseitig 
gestellter und bedienter Bet.riebsbauziige oder Bahn
wagen, ohne Fels-, Spreng- oder Steinbrucharbeiten 
und ohne maschinelle Einrichtungen; 

Werben und Herstellen von Faschinen; 
Pferde- und Dampfwalzenbetrieb sowie BefOrderung von 

Baustoffen im Handbetrieb fUr sich allein. . . . . 
Wie vor, jedoch auch mit maschinellem Betrieb oder mit. 

Fels-, Spreng- oder Steinbrucharbeiten; 
N af3baggerungen fUr sich allein; 
Einzelbauwerke fUr Tiefbau oder Griindungen fur Bauwerke 

aller Art sowie Teile von solchen, im wesentlichen in Holz, 
Eisen oder Mauerwerk, einschl. der zugehorigen Erdarbeiten 
und des Werkstattenbetriebes . . . . . . . . . . . . 

Dieselben Einzelbauwerke und Griindungen wie vor, jedoch 
im wesentlichen nur in Beton oder Eisenbeton; 

Grundwasserabsenkungen; Rohrbrunnenherstellungen; 
Bohrungen; Abdichten von Tiefbauwerken; Rammarbeiten 
aller Art; alles fur sich allein . . . . . . . . . . . . 

Tunnel-, Stollen- und Schachtbauten aller Art, auch Schacht
brunnen sowie andere Bauten unter Tage. . . . . . . 

Gefahr
ziffer 

9 

3 

12 

17 

15 

22 
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Lfde. 
Nr. 

8 

9 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

17 
18 

19 

20 
21 

Anlagen. 

G e f ah rt a r i f (Fortsetzung). 

Bezelchnung der Betrlebl!&rten und Betrlebstitlgkelten 

Kabelverlegungs- und Kabelkanalarbeiten; Gas-, Wasser-, 
Kanalisations- und ahnliche geschlossene Leitungen; aUes 
bei HersteUung in offener Baugrube, sofem die Tiefe der 
Graben im Rohmetz 1,75 m oder der lichte Rohrdurch
messer 200 rom nicht tibersteigt; auch mit den zugehorigen 
Bauwerken; HausinstaUationen aUer Art . . . . . . . 

Wie vor, jedoch auch mit Rohrgrabentiefen von mehr als 
1,75 m oder lichten Rohrdurchmessem von mehr als 
200 rom; auch mit den zugehorigen Bauwerken; 

Wasserschtirfungsarbeiten; Rohrverle~gen tiber Gelande; 
QueUfassungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. Nebenbetrlebe der gewerbliehen Untemehmer. 
Betriebsbeamte . . . .. .. 

Anmerkung: Schachtmeister, Baggermeister, Poliere, 
Lokomotiv- oder Maschinenfiihrer usw. rechnen nicht zu 
den Betriebsbeamten, sondem gehoren zu dem Betriebe, 
in dem sie beschaftigt sind. 

Pflasterarbeiten und Verlegen von Platten oder Fliesen 
sowie Stra1.lenbefestigungen in Stein, Asphalt oder Holz; 
aUes einschl. Herstellung der Unterbettung mit kleinem 
Handgerat ..... . 

Anfertigung von Zement- und Eisenbetonwaren (Rohre, 
Pfahle, Platten usw.); 

KunststeinhersteUung . .... ... 
Hochbauarbeiten aUer Art; auch mit den zugehorigen Erd

arbeiten, aber ohne Steinbrucharbeiten . . . . . . . . 
Transport- und HiIfsarbeiten tiber Tage fUr Zechen, Htitten, 

Fabriken oder ahnliche Anlagen; 
Lagerplatzarbeiten und Werkstattenbetriebe aUer Art, die 

nicht zu einer bestimmten Bauarbeit gehoren . . . . . 
Steinbearbeitung, SteinschlaghersteUung und sonstige Stein

hauerarbeiten; Kies-, Sando, Ton- und Mergelgewinnung 
sowie Findlingsgraberei; aUes auch mit Verladen und 
Transport 

HersteUung elektrischer Freileitungen, auch MastensteUen fUr 
sich allein, einschl. der Erd- oder Betonarbeiten; 

Montierungen von Maschinen und Eisenkonstruktionen . 
Fuhrwerks-, Kraftwagen- und Motorradbetriebe 
Steingewinnung in Briichen; Stein-, Stubben- usw. Spren-

gerei fUr sich aUein .. .... 
Abbruch von Tiefbauten und diesen gleichstehenden Bauten, 

einschl. der Aufraumungsarbeiten. . . . . . . . 
Arbeiten unter Tage in PreJ3luft und Taucherarbeiten 
Abbruch von Hochbauten, einschl. der Aufraumungsarbeiten 

Abschnitt II. Besondere Best1mmnngen nnd Erliintemngen. 

Gefahr
zlffer 

9 

18 

3 

6 

'1 

9 

10 

17 

20 
2S 

SS 

88 
46 
80 

1. Ftir aUe Betriebe, die im Tarif nicht aufgefiihrt sind, setzt der Ge
nossenschaftsvorstand die Gefahrziffer fest. Sie darf in keinem FaUe die 
Ziffer 100 tiberschreiten. 

Ausbesserungsarbeiten sind den Neubauten nach Abschnitt I, B-C 
gleich zu a.chten. 

2. Bei der Zuteilung der Betriebe zu den Gefahrziffem sind der Regel 
entsprechende Betriebsverhaltnisse und sachgemaJ3e Einrichtungen sowie 
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das Vorhandensein aller iiblichen und durch die Unfallverhiitungsvorschriften 
angeordneten Schutzvorrichtungen vorausgesetzt. 

Wenn wegen einer von der iiblichen erheblich abweichenden Betriebs
weise diejenigen Gefahren nicht vorliegen, fiir welche die Gefahrziffer eines 
Gewerbezweiges in dem Tarif berechnet ist, oder wenn in einem Betriebe 
ungewohnliche Gefahren bestehen, so ist der Genossenschaftsvorstand 
ermachtigt, eine Herabsetzung oder eine Erhohung bis zu 50 vH vorzu
nehmen oder einen entsprechenden festen Betrag in Ansatz zu bringen. 

3. Ein ganzer Bau kann, falls der Abschnitt I nichts anderes bestimmt, 
nur einheitlich nach einer Gefahrziffer veranlagt werden und nicht nach den 
einzelnen unselbstandigen Betriebstatigkeiten. Eine Ausnahme bilden 
die Tunnel-, Stollen- und Schachtbauten sowie die PreJ.Huft- und Taucher
arbeiten, die, stets besonders eingeschatzt werden. 

4. Setzt sich ein Betrieb aus mehreren raumlich oder zeitlich getrennten 
selbstandigen Teilbetrieben zusammen, die nach dem Tarife verschiedenen 
Gefahrziffem angehoren, so sind die Teilbetriebe nach den verschiedenen 
Gefahrziffem getrennt zu veranlagen, sofem besondere Lohnnachweise 
gefUhrt werden konnen. 

5. Die Gefahrziffem sind aus der Gegeniiberstellung der Lohnsummen 
und der Entschadigungsbetrage auf 1000 M. Lohn errechnet. 

Beschlossen in der Genossenschaftsversammlung zu Essen (Ruhr) am 
24. Juni 1925. 

Der Vorstand der Tiefbau-Bemfsgenossenschaft. 
H. Kitterle. 

Der vorstehende Gefahrtarif, giiltig zur Berechnung der Beitrage yom 
1. Januar 1925 ab, ist durch Beschlull yom 14. August 1925 genehmigt 
worden. 

Berlin, den 14. August 1925. 

Das Reichsversiehemngsamt, Abteilung fiir Unfallversicherung. 
Dr. Bassenge. 

Anlage 2. 

Arbeitsbedingungen fur Notstandsarbeiter. 
gemii13 Beschlull des Verwaltungsausschusses des Landesarbeitsamtes auf 
Grund der Bestimmungen des Reichsarbeitsministers iiber Offentliche 

Notstandsarbeiten yom 30. April 1925. 
1. Die Beschaftigung der Erwerbslosen bei N otstandsarbeiten ist 

gemii13 § 9 der Bestimmtmgen des Herm Reichsarbeitsministers eine Form 
der Erwerbslosenfiirsorge, gilt aber als Beschiiftigung gegen Entgelt im 
Sinne der Reichsversicherung - und im Sinne des Einkommensteuergesetzes. 

Die Notstandsarbeiter erhalten an Stelle der Erwerbslosenunterstiitzung 
eine Vergiitung, die der Leistung anzumessen ist. Soweit die Art der 
Arbeit es irgend zula13t, ist nach der Bestimmung des Herm Reichsarbeits
ministers eine Akkordvergiitung oder eine Leistungspriimie vorzusehen. 
Falls dies nicht moglich ist., mull nach den Bestimmungen mindestens ein 
angemessenes Ma13 an Arbeitsleistung fUr den Arbeitstag festgesetzt werden. 

2. Die Arbeitsdauer betriigt wochentlich 48 Stunden. 
3. Die Zahlung der Vergiitung erfolgt in der yom Verwaltungsausschull 

des Landesarbeitsamtes festgesetzten und yom Herm Oberprasidenten von 
Berlin und Brandenburg genehmigten Hohe. Es gelten hierfiir folgende Richt
linien: 

Ungeiibte Tiefbauarbeiter (ohne sechsmonatliche Beschiiftigung im 
Tiefbaugewerbe) Tariflohn - 10 vH. 
Geiibte Tiefbauarbeiter sowie Facharbeiter aller Gattungen = Tariflohn. 
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Von dem Bruttoverdienst werden fiir Kranken-, InvaIiden- und Unfall
versicherung sowie fUr Erwerbslosenfiirsorge und Steuem dieselben Abziige 
in gleicher Hohe gemacht wie bei freier Arbeit. 

Die Zahlung erfolgt nur fiir wirklich geleistete Arbeit. Ausfall infolge 
Regens wird gema13 der im Baugewerbe iiblichen Regelung nicht bezahlt. 

Der Untemebmer kann von der Vergiitung einen Betrag einbehalten, 
der der Vergiitung fUr eine dreitagige Arbeitsleistung entspricht. 

4. Der Notstandsarbeiter hat eigenes Werkzeug in demselben Umfange 
wie bei freier Arbeit zu stellen. Es ist ibm hierfiir die tarifliche oder berufs
iibliche Entschadigung zu zahlen. 

5. Die Dauer der Beschaftigung bei Notstandsarbeiten betragt in der 
Regel drei Monate. Die Notstaadsarbeiter haben den Anordnungen der Bau
lei tung oder deren Vertretung unverziiglich nachzukommen. Sie diirfen 
die Arbeit ohne Erlaubnis nicht verlassen oder derselben fembleiben. 
Auch steht den Notstandsarbeitem nicht das Recht zu, den Arbeitsnachweis 
zu besuchen, da dieser verpflichtet ist, sie abzurufen, wenn er ihnen vor der 
Auswechselung Arbeit im Beruf nachweisen kann. 1m FaIle von Zuwider
handlungen steht der Bauleitung das Recht zu, Entlassungen auszusprechen. 

6. Gibt der N otstandsarbeiter die Arbeit freiwillig auf oder wird er 
infolge eines selbstverschuldeten Grundes entlassen, so verliert er seinen 
Anspruch auf Weiterzahlung der Erwerbslosenunterstiitzung. Die Arbeit
geber sind verpflichtet, dem Landesarbeitsamt unter Angabe des Grundes 
und der Personalien von jedem Abgang auf der Baustelle Mitteilung zu 
machen. 

7. Die Notstandsarbeiter unterstehen nicht dem Betriebsrategesetz. Es 
bleibt ihnen aber iiberlassen, sich zur Vertretung ihrer Interessen Vertrauens
leute zu wahlen, und zwar: 
bis zu einer Starke der Belegschaft von 25 Mann = 1 Vertrauensmann, 
" "" "" " "50,, = 2 V ertrauensleute, 

iiber 50 Mann . . . . . . . . . . . . . . . . = 3 " 
Die Vertrauensleute haben standig mitzuarbeiten. Die Wahl der Vertrauens
leute darf nicht wahrend der Arbeitszeit erfolgen. 

8. Zur Schlichtung von Streitfallen zwischen der Bauleitung und der 
Belegschaft ist das Gewerbegericht gemaJ3 den Bestimmungen des Herm 
Reichsarbeitsministers nicht zustandig. Beschwerden der Notstands
arbeiter konnen nur durch die Verwaltungsinstanzen erledigt werden. Die
selben sind im Landesarbeitsamt vorzubringen. Will der Vertrauensmann 
das Landesarbeitsamt personlich zur Unterbreitung einer Beschwerde auf
suchen, so hat er sich vorher mit der Bauleitung dariiber zu verstandigen. 
Samtliche Wiinsche der Belegschaft sind, ehe sie beim Landesarbeitsamt 
vorgetragen werden, zuerst der Bauleitung zu unterbreiten. 

9. Auskunftsstelle fUr N otstandsarbeiten ist das Landesarbeitsamt. 

Anlage 3. 

Allgemeine Bestimmungen fiber die Annahme und Entlassung 
von Arbeitnehmern beim Bau des W eser-Elbe-Kanals. 

Vorbemerkung. 
AuJ3er den nachfolgenden Bestimmungen sind samtliche in Betracht 

kommenden gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen genau zu be
achten, insbesondere: 

a) das Betriebsrategesetz yom 4. Februar 1920, 
b) die Verordnungen iiber die Beschii.ftigung Schwerbeschadigter yom 

9. Januar 1919 (RGBl. S.28, Nr. 13/21, 48/21). 
c) Verordnung, betreffend Abanderung der Verordnung iiber die Frei

machung von Arbeitsstellen wahrend der wirtschaftlichen DemobiImachung 
yom 25. April 1920 (RGBl. S. 708) und yom 5. Marz 1921 (RGBl. S. 222). 
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I. Auswahl. 
1. Es sind nur mannliche Arbeitnehmer, in der Regel nach vollendetem 

17. Lebensjahre anzunehmen. Wenn Vater mit ihren Sohnen in Arbeit 
treten, genugt fiir letztere das vollendete 15. Lebensjahr. 

Jungere miinnliche sowie weibliche Personen diirfen nur ausnahmsweise 
unter der von Fall zu Fall einzuholenden Zustimmung der Bauverwaltung 
angenommen werden. Die Verweigerung der Zustimmung berechtigt den 
Unternehmer nicht zur Geltendmachung irgendwelcher Entschadigungs
anspruche gegen die Bauverwaltung. 

2. Die Arbeitnehmer mussen gesundheitlich zur Arbeit fahig und diirfen 
nicht mit einer ansteckenden Krankheit behaftet sein. Bruchleidende 
mussen ein Bruchband tragen. 

3. Der Arbeitnehmer darf weder aus seinein letzten Arbeitsverhaltnis 
unter Verletzung eingegangener Verpflichtungen geschieden, noch durch 
ein anderes Arbeitsverhaltnis gebunden sein. 

Stent sich nachtraglich heraus, da/3 diese V oraussetzungen fUr einen 
Angenommenen nicht zutreffen, so ist er sofort zu entlassen. 

4. Da die Baukosten zum Teil aus Zuschussen aus der produktiven 
Erwerbslosenfiirsorge bestritten werden, sind die fUr die Gewahrung solcher 
Zuschusse jeweils geltenden Bestimmungen zu beachten. AuJ3er den vom 
Unternehmer standig beschaftigten Stammannschaften und Facharbeitern 
diirfen nur Arbeitnehmer eingestellt werden, die von den zustandigen 
Arbeitsnachweisen uberwiesen sind. Ausnahmen sind nur im Benehmen mit 
den Arbeitsnachweisen zulassig. 

5. Die Beschaftigung von Korrigenden ist unzulassig, die von Straf
gefangenen bedarf der im Einzelfall einzuholenden Genehmigung der Bau
verwaltung. Bezuglich der Verweigerung der Genehmigung gilt das Gleiche 
wie bei Ziffer l. 

6. Offenbar schlechte Elemente sind bei der Meldung ohne weiteres 
abzuweisen. Die Annahme von zweifelhaften Personen und V orbestraften 
ist nicht ausgeschlossen. 

7. Den landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben des Inlandes 
Bollen moglichst keine Arbeiter entzogen werden. Die Unternehmer durfen 
daher in Fallen von Arbeitermangel durch Aufrufe landwirtschaftliche 
Arbeiter zu ihren Bauten nicht heranlocken. 

8. Die Einstellung auslandischer Arbeiter bedarf in jedem FaIle der 
besonderen Genehmigung der Bauverwaltung. Bezuglich der Genehmigung 
gilt das gleiche wie bei Ziffer 1. 

II. Belur;nls zur Annahme. 
Die Befugnis zur Annahme von Arbeitnehmern darf nur zuverliissigen 

Angestellten - nicht Schachtmeistern - des Unternehmers ubertragen 
werden, die der ausdrucklichen, widerruflichen Bestatigung der Bauver
waltung unterliegen. 

III. Verlahren bel der Annahme. 
Der Unternehmer hat dafUr Sorge zu tragen, da/3 der Gesundheits

zustand des Arbeitnehmers vor der Einstellung in die Arbeit, soweit nicht 
Abweichungen von der Bauverwaltung zugelassen werden, durch einen 
vom U nternehmer zu bestellenden Arzt gepruft wird. (V gl. Allgem. Vertrags
Bed. § 3 und Techn. Vorschriften § 13.) Bestehen hiernach Bedenken gegen 
die Einstellung des Arbeitnehmers, so ist von seiner Annahme abzusehen 
und der Arbeitnehmer sofort zu entlassen. Der Unternehmer ist ver
pflichtet, erforderlichenfalls mit Hilfe des Streckengendarmen dafiir Sorge 
zu tragen, da/3 derartige Personen sofort die Baustelle verlassen. 

IV. Entlassung. 
Die Entlassung eines Arbeitnehmers darf nur von den Personen bewirkt 

werden, die zu der Annahme von Arbeitnehmern befugt sind. 
Janssen, Baulngenleur. 2. Aun. 30 
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V. Vertragsstrafe. 
1. FUr jede bewuJ3te Zuwiderhandlung gegen vorstehende Bestimmungen 

durch den Unternehmer oder seine Vertreter verpflichtet sich der Unter
nehmer eine fUr jeden Fall von der Bauverwaltung festzusetzende Vertrags
strafe, soweit V orschriften iiber die Annahme von Arbeitnehmern in Frage 
kommen, bis zum Hochstbetrage von 500 M. (fiinfhundert Mark), im iibrigen 
bis 50 M. (fiinfzig Mark) zu zahlen. 

2. Die Vertragsstrafen sind binnen einer W oche nach der Festsetzung 
auf der Regierungs-Hauptkasse in Hannover zu zahlen. 

Die Bauverwaltung ist berechtigt, die Strafen, deren Zahlung nicht 
rechtzeitig erfolgt ist, durch Einbehaltung yom Guthaben des Unternehmers 
oder durch Verwertung der gernaJ3 § 26 der "Allgemeinen Vertragsbedin
gungen" bestellten Sicherbeit einzuziehen. 

Anerkannt. 

_____________________________________ , den ___________________ -____ --_ ----_ ____ 19 --- __ 

(Unternehmer:) -- -_ -- -___ -- --__ ------_ --___ --- --_ --_ ---_ -.... _ 

Anlage 4. 

Allgemeine Bestimmnngen iiber die Arbeiterfiirsorge 
beim Ban des W eser-Elbe-Kanals. 

I. Fiirsorge fUr die Unterkunft der Arbeitnehmer. 
1. Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daJ3 seine Arbeitnehmer 

angemessene Unterkunft finden. Soweit sie diese in geeigneten Privatquar" 
tieren nicht finden, sind sie in Baracken unterzubringen. Der Unternehmer 
ist verpflichtet, in seinen Baracken, soweit es die VerhiHtnisse gestatten, 
auf Erfordern Arbeitnehmer der Bauverwaltung gegen das iibliche Entgelt 
aufzunehmen. 

2. Fiir etwa beschaftigte Auslander hat der Unternehmer tunlichst 
besondere Unterkunftsraume zu schaffen, in denen sie getrennt von den 
inliindischen Arbeitnehmern untergebracht werden. 

3. Fiir die in Privatquartieren liegenden Arbeitnehmer ist ein Aufent
haltsraum fiir den Sonntag und die sonstigen arbeitsfreien Tage zu be
schaffen, damit sie nicht zum Besuch des Wirtshauses verleitet werden. 
In der Regel wird dazu der Aufenthaltsraum der niichstgelegenen Baracke 
dienen ki:innen. 

II. Ban nnd Einrichtung der Unterknnftsbaraeken. 
1. Plan, Zeichnung und Kosteniiberschlag fiir jede zu errichtende Unter

kunftsbaracke nebst den dazugehorigen Nebenanlagen, desgleichen fiir die 
Kantinen, sowie fiir jedes Barackenlager, sind vorher der Bauverwaltung 
zur Genehmigung einzureichen. 

2. Beschafferiheit und Benutzung der Unterkunftsbaracken mussen, 
sofern nicht weitergehende gesetzliche oder polizeiliche Anordnungen 
bestehen, mindestens den nachfolgenden Anforderungen entsprechen: 

3. Die Unterkunftsbaracken miissen den Arbeitern ein gesundes, aus
reichenden Schutz gegen aBe Witterungseinfliisse bietendes Unterkommen, 
sowohl fiir die Tages- als auch fiir die Nachtzeit, gewahren. Sie miissen 
dichte Wande und HolzfuBboden sowie ein regendichtes Dach besitzen_ 
Mehr aIs 25 Personen sind in einem Schlafraum nicht unterzubringen. 
Jeder Schlafraum ist mit besonderem Eingange anzulegen. Auch auf die 
Beschaffung von Schlafraumen fiir eine geringere Anzahl von Arbeitnehmern 
ist in den Baracken tunlichst Bedacht zu nehmen. Durch den Bau kleinerer 



Anlagen. 467 

Baracken oder abgetrennter BarackenteiIe ist dem Bediirfnis bestimmter 
Arbeitergruppen sowie einzelner Arbeiterfamilien nach gemeinsamer Wirt
schaftsfiihnmg Rechnung zu tragen. 

4. Tiiren, Fenster und Gange sind so einzurichten, daJ3 bei etwaiger 
Feuersgefahr ein schnelles Verlassen der Baracken moglich ist. Zahl und 
GroJ3e der offnungsfahigen Fenster miissen in einem angemessenen Ver
haltnis zur GroJ3e des Raumes stehen. Fiir jede Person ist mindestens eine 
Gnmdflache des Schlafraumes von 3 m 2 und ein Luftraum von 10 cbm zu 
rechnen. Bei schwirnmenden Baracken kann eine Unterschreitung der vor
stehenden Zahlen zugelassen werden. 

5. In jeder Unterkunftsbaracke ist auJ3er den Schlafraumen ein ent
sprechend groJ3er Aufenthaltsraum und ein besonderer, heizbarer Raum 
zum Trocknen durchnaJ3ter Kleider vorzuseheIi. Letzterer ist so groJ3 her
zustellen, daJ3 auf 4 Arbeiter wenigstens 1 m 2 Gnmdflache entrallt. Der 
Unternehmer hat fiir den Streckenarzt und den Streckengendarmen je ein 
Barackenzirnmer oder ein Zimmer seines Bureaus zur Verfiigung zu halten, 
auch fiir einen Desinfektionsraum Sorge zu tragen. In den auf langere 
Dauer berechneten Baracken, in denen mehr als 25 Schlafgaste unter
gebracht sind, und sonst auf Verlangen der Bauverwaltung, ist ein heiz
bares Krankenzinuner mit mindestens zwei Betten einzurichten. Auf jedes 
Bett sind mindestens 6 qm Bodenflache und 20 m a Luftraum zu rechnen. 

6. In der nachsten Umgebung der Unterkunftsbaracken hat der Unter
nehmer fiir Ordnung und Reinlichkeit zu sorgen. 

7. Baracken, die auch in der kalteren J ahreszeit benutzt werden, miissen 
heizbar sein. 

S. Der Unternehmer hat fiir gutes und hinreichendes Trink- und Ge
brauchswasser in der Nahe der Baracken, wenn erforderlich durch Her
stellung von Brunnen zu sorgen. Um Speisen und Getranke frisch erhalten 
zu konnen, ist ein geeigneter Kellerraum vorzusehen. 

9. Abortanlagen sind in einiger Entfernung von den Baracken in beson
deren Baulichkeiten unterzubringen, regelroaJ3ig zu entleeren, zu desinfi
zieren und demnachst wieder zu entfernen. 

10. Fiir jeden Schlafgast ist eine Bettstelle von mindestens SO em Breite 
und 1,90 m Lange mit einem Strohsack und einem Strohkissen, daneben, 
falls er nicht geeignetes Bettzeug besitzt, auch ein Bet~laken, ferner im 
Sommer eine, im Winter zwei wollene Decken und ein tJberzug fiir diese 
und das Kissen vorzuhalten. AuJ3erdem solI ihm ein kleiner verschlief3barer 
Schrank und ein Waschbecken nebst Handtuch zur Verfiigung stehen. 
Fiir eine ausreichende Zahl von Tischen, Stiihlen, Schemeln oder Banken 
ist zu sorgen. 

11. Bei Auslandern konnen je nach deren Gewohnheiten, mit Zustim. 
mung der Bauverwaltung, die vorstehenden Einrichtungen durch andere 
geeignete ersetzt werden. 

12. Die regelroaJ3ige Reinigung der Unterkunftsbaracken, der Bett
wasche, Handtiicher usw., sowie die Lieferung der Brennmaterials erfolgt 
im Auftrage und auf Rechnung des Unternehmers. Es steht ihm aber frei, 
fiir die Benutzung der Baracke von den Schlafgasten eine Gebiihr zu er
heben, deren Hohe die Selbstkosten deckt und von der Bauverwaltung 
zu genehmigen ist. Die Sorge fiir hinreichende Beleuchtung liegt dem Unter
nehmer aHein ob. Ein geeigneter Bewohner der Baracke, Aufseher, Schacht
meister, Vorarbeiter u. dgl., ist mit der Aufsicht iiber die ordnungsmaJ3ige 
Benutzung, die durch eine besondere, von der Bauverwaltung zu genehmi
gende Hausordnung zu regein ist, zu betrauen. Es ist diesem wie jedem 
anderen Barackenbewohner und deren Familienangehorigen verboten, 
Handel mit Speisen, Getranken oder anderen Gegenstanden zu betreiben. 

III. Fiirsorge fiir die Verpflegung der Arbeitnehmer. 
1. Der Unternehmer hat Vorsorge :tu treffen, daJ3 seine Arbeitnehmer, 

soweit ihnen das Essen nicht aus ihrer Hauslichkeit oder aus ihren Privat-
30* 
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quartieren zugetragen wird, angemessen verpflegt werden. Liefert er ihnen, 
wozu er auf Erfordern der Bauverwaltung verpflichtet ist, das Essen gegen 
Entgelt, so unterliegt die allgemeine Zusammenstellung des Essens sowie 
die Preisbestimmung der Genehmigung der Bauverwaltung (s. auch Ab
schnitt IV, Ziffer 4). In dieser Beziehung ist auf die Wiinsche und Gewohn
heiten der Arbeitnehmer Riicksicht zu nehmen. Die von den Arbeitnehmern 
etwa gebildeten Kochgemeinschaften sind durch Beschaffung ausreichender 
Kochgelegenheit und Erleichterung der WirtschaftsfUhrung sowie Ent
lehnung einer, zweckmaBig aus der Mitte der Arbeitnehmer zu wahlenden, 
geeigneten Personlichkeit, die das Kochen besorgt, nach Moglichkeit zu 
unterstiitzen. 

2. Soweit besondere Kantinen nicht errichtet werden, ist, unbeschadet 
der Bestimmung in Ziffer 1, in Verbindung mit den Unterkunftsbaracken 
je ein besonderer Koch- und Speiseraum einzurichten; in dem ersteren 
muJ3 dem Arbeitnehmer Gelegenheit zur Zubereitung der Speisen geboten 
sein. Der letztere kann auch als Aufenthaltsraum dienen. 

3. Auf der Baustelle sind zum Schutze der Arbeitnehmer gegen Witte
rungseinfliisse Unterkunftshiitten (Warmehallen) zu schaffen, in denen auch 
Gelegenheit zum Kochen oder Erwarmen der mitgebrachten Speisen zu 
geben ist. Erforderlichenfalls ist fUr das HeranfUhren warmer Speisen 
Fiirsorge zu treffen. 

IV. Errichtung und Betrieb der Kantinen. 
1. Auf groJ3eren Baustellen hat der Unternehmer die erforderlichen 

Kantinen zu errichten. Die Entscheidung iiber die Notwendigkeit ~iner 
Kantine trifft in Zweifelsfallen die Bauverwaltung. 

2. Die Kantinen diirfen von dem Unternehmer nur in eigener Regie 
durch Verwalter, die gegen festes Gehalt angestellt sind, nicht durch Pachter 
betrieben werden. Die Annahme der Kantinenverwalter unterliegt der 
Genehmigung der Bauverwaltung, auf deren Verlangen diese, wenn sie sich 
nach dem Ermessen der Bauverwaltung als ungeeignet erweisen, entlassen 
werden miissen. Von dem Vertriebe alkoholfreier (aber nicht alkoholischer) 
Getranke ist dem Verwalter eine mii.J3ige Tantieme zu gewii.hren. 

3. Die tJbertragung der Kantinenverwaltung an einen gemeinniitzigen 
Verein unter gleichen Voraussetzungen ist mit Genehmigung der Bauver
waltung zulassig, doch bleibt der Unternehmer fUr den Betrieb stets ver
antwortlich. 

4. Die Preise, die die Selbstkosten des Unternehmers decken sollen, 
unterliegen der Genehmigung der Bauverwaltung und sind durch Anschlag 
in der Kantine bekanntzumachen. Die Gewii.hrung von Kredit bei Ver
abreichung alkoholhaltiger Getranke ist untersagt. 

5. Die Bauverwaltung hat das Recht, die zur Abgabe an die Arbeit
nehmer bereitgehaltenen Lebensmittel, Getranke und sonstigen Waren 
jederzeit einer Untersuchung auf ihre Giite zu unterziehen. 

6. Fiir jede Kantine ist eine Hausordnung zu erlassen, die der Geneh
migung der Bauverwaltung unterliegt. 

7. Der Unternehmer muJ3 es gestatten, daB auch voriibergehend auf 
der Baustelle beschaftigte Arbeitnehmer anderer Unternehmer oder der 
Bauverwaltung in den von ihm fUr seinen Bedarf errichteten Kantinen, 
soweit es deren Verhaltnisse und die Bediirfnisse der eigenen Arbeitnehmer 
gestatten, verpflegt werden. 

8. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Raume der Kantine auf Ver
langen der Bauverwaltung zu besonderen Zwecken (Gottesdienst, Vortrage 
usw.) freizugeben. 

V. Gesundheitliche Fiirsorge. 
1. Der Unternehmer hat allen Anforderungen zu entsprechen, die zur 

Sicherung der Gesundheit der Arbeitnehmer und zur Wahrung der Rein
lichkeit auf den Arbeitsstellen sowie in den Baracken und Kantinen von der 
Bauverwaltung gestellt werden. 
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2. Fiir tunlichste Einschrankung der Arbeitszeit und Sicherung ge
niigender Nachtruhe fiir die Arbeitnehmer ist Sorge zu tragen. Die jeweilige 
Festsetzung der tagIichen Arbeitszeit und der Ruhepausen ist der Bau
verwaltung anzuzeigen. 

3. Die Bauverwaltung behaIt sich vor, Abkommen mit benachbarten 
Krankenhausern zur Aufnahme Schwerkranker zu treffen. Unternehmer, 
deren Betriebskrankenkassen zugelassen sind, haben fiir die bei ihnen be
schiiftigten Arbeitnehmer auf Verlangen der Bauverwaltung in dieses Ab
kommen einzutreten. 

4. Auf der Baustelle sind die zur ersten Hilfeleistung erforderIichen 
Verbandmittel, in dem fiir den Streckenarzt zur Verfiigung zu haltenden 
Baracken- oder Bureauzimmer sonstige Heil-, Verband-, Transport- und 
Desinfektionsmittel vorratig zu halten, soweit sie nach dem Urteil der 
Bauverwaltung erforderlich sind. 

5. Geeigneten Arbeitnehmern ist die MogIichkeit zu bieten, ohne Lohn
abzug an der von der Bauverwaltung einzurichtenden AusbiIdung fiir die 
erste Hilfeleistung bei Ungliicksfallen teilzunehmen. 

6. Soweit angangig, ist fiir Badegelegenheit im Freien zu sorgen. In 
Baracken, die auf langere Dauer berechnet sind, ist die Anlage einer ein
fachen Brausebadeinrichtung erwiinscht. 

VI. Bekiimpfung des AlkoholmiBbrauchs. 
1. Die Bekampfung des Alkoholmi13brauchs in den Baracken erfolgt in 

erster Linie durch die Hausordnungen. Die Verabfolgung von Branntwein 
morgens vor der Arbeit und abends von 9 Uhr ab ist zu verbieten. Fiir 
die weitgehendste Darbietung guter alkoholfreier Getranke (Tee, Kaffee, 
Limonade u. dgl.), sowie fiir unentgeltIiche Verabreichung hei13en Wassers 
ist Sorge zu tragen. 

2. Auf der Arbeitsstelle ist das Mitbringen, der Erwerb und Genull von 
Branntwein zu verhindern. Betrunkene sind von der Arbeitsstelle zu ent
fernen, in Wiederholungsfallen sofort zu entlassen. 

3. FIiegende Handler mit alkohoIischen Getranken sind notigenfalls 
mit Hilfe der Streckengendarmen von der Arbeitsstelle fernzuhalten. 
Das Angebot wohlfeiler alkoholfreier Getranke auf der Arbeitsstelle ist 
dagegen tunlichst zu fordern. 

4. Der Unternehmer hat dafiir Sorge zu tragen, da13 auf der jeweiligen 
Arbeitsstelle gutes Trinkwasser in ausreichender Menge den Arbeitnehmern 
kostenlos zur Verfiigung steht. 

VII. Forderung der Sparsamkeit. 
1. Die Lohnung der Arbeitnehmer hat in tunlichster Nahe der Baustelle 

und so zeitig am Tage zu erfolgen, daJ3 die Arbeitnehmer in der Lage sind, 
noch am namIichen Tage Geldbetrage mit der Post abzusenden. Lohn
zahlungen an Sonn- und Feiertagen, sowie in Gast- oder Schenkwirtschaften 
sind verboten. Sie diirfen in den Kantinen erfolgen, doch mull wahrend 
der Lohnung der Wirtschaftsbetrieb ruhen. 

2. Der lohnzahlende Beamte des Unternehmers ist zu verpflichten, 
Ersparnisse der Arbeitnehmer auf ihren Wunsch in Verwahrung zu nehmen, 
sowie Geldsendungen an die Angehorigen der Arbeitnehmer auf ihre Kosten 
abzufertigen. Eine Gebiihr darf nicht erhoben werden. 

3. Fiir die sichere Verwahrung des Geldes haftet der Unternehmer dem 
Arbeitnehroer. 

VIII. Vertragsstrafe. 
1. Fiir jede bewuJ3te Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmungen durch 

den Unternehmer oder seinen Vertreter verpflichtet sich der Unternehmer 
eine fiir jeden Fall von der Bauverwaltung festzusetzende Vertragsstrafe 
im Hochstbetrage von 100 M. (hundert Mark) zu zahlen. Auch raumt 
der Unternehmer der Bauverwaltung das Recht ein, die nach ihrem Erroessen 
erforderIichen Einrichtungen, welche auf ihr wiederholtes Verlangen von 



470 Anlagen. 

dem Unternehmer nieht ausgefiihrt sind, auf seine Kosten herstellen zu 
lassen. 

2. Die hiernaeh festgesetzten Vertragstsrafen und naehgewiesenen 
Kosten sind binnen zwei W oehen naeh erhaltener Aufforderung auf der 
Regierungshauptkasse in Hannover zu zahlen. 

3. Die Bauverwaltung ist berecht,igt, Strafen und Kosten, deren Zahlung 
nicht rechtzeitig erfolgt ist, durch Einbehaltung vom Guthaben des Unter
nehmers oder durch Verwertung der bestellten Sicherheit gemaJ3 § 26 der 
"Allgemeinen Vertragsbedingungen" einzuziehen. 

Anerkannt • 

..................................... , den ............... , ..................... 19 ... . 

(Unternehmer:) .............................................. . 

Anlage 5. 

Verordnung iiber die Einstellung und Beschaftigung 
auslandischer Arbeiter. 

Auf Grund von § 26 des Arbeitsnachweisgesetzes vom 22. Juli 1922 
(Reichsgesetzblatt I, S.657) wird im Einvernehmen mit den obersten 
Landesbehorden folgendes verordnet. 

1. Abschnitt. 
Einstellung und Beschiiftigung. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 
Genehmigungspflich t. 

§ 1. 
Auslandische Arbeiter diirfen nur in Arbeitsstellen eingestellt und be

schii.ftigt werden, fiir die das Landesamt fiir Arbeitsvermittlung oder die 
von ihm beauftragte Stelle (§ 14) die Beschii.ftigung auslandischer Arbeiter 
genehmigt hat. 

Auslandische Arbeiter. 

§ 2. 
1. Auslandische Arbeiter im Sinne dieser Verordnung sind alle Arbeiter 

im Sinne des § 11 des Betriebsrategesetzes, die nicht deutsche Reichs
angehorige sind. 

2. Nicht als auslandische Arbeiter im Sinne dieser Verordnung gelt-en 
solche Auslander, die 

a) in der See- und Binnenschiffahrt beschii.ftigt sind oder 
b) sich im Besitz eines Befreiungsscheines befinden. 
3. Den Befreiungsschein erhaUen 
a) auslandische landwirtschaftliche Arbeiter, die mindestens vom 

1. Januar 1913 ab im Inland in der Landwirtschaft nicht nur voriibergehend 
beschii.ftigt sind, 

b) auslandische nichtlandwirtschaftliche Arbeiter, die mindestens vom 
1. J anuar 1919 ab im Inland in nichtlandwirtschaftlichen Betrieben nicht 
nur voriibergehend beschii.fHgt sind, 

e) auslandische nichtlandwirtschaftliche Arbeiter, die am 1. Juli 1914 
seit mindestens einem Jahre im Inland in einem nichtlandwirtschaftlichen 
Betriebe beschii.ftigt waren und unverziiglich an ihre alte Arbeitsstelle 
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zuruckgekehrt sind, sobald die durch den Krieg geschaffenen Hinderungs
griinde in Fortfall gekomroen waren, 

d) ausliindische Arbeiter, die am 1. Januar 1919 bereits im Inland 
ansiissig, aber noch nicht 14 Jahre alt waren, 

e) Arbeiterinnen, die durch die Verheiratung mit einem Ausliinder die 
deutsche Reichsangehorigkeit verloren haben, 

f) ausliindische Arbeiter, die das zustiindige Landesamt fUr Arbeits
vermittlung im Einzelfalle mit Zustimmung der hoheren Landesverwaltungs
behorde von den Bestimroungen dieser Verordnung befreit hat, weil ihre 
Anwendung eine besondere Hiirte gegen sie bedeuten wiirde. 

4. Den Befreiungsschein stellt die Deutsche Arbeiterzentrale oder eine 
andere von der obersten Landesbehorde beauftragte Stelle aus, und zwar 
in den Fiillen des Abs. 3 a bis e auf Grund der Feststellungen der Orts
polizeibehorde, im FaIle des Abs. 3 f nach Zustimmung der hoheren 
Landesverwaltungsbehorde und des Landesamts fUr Arbeitsvermittlung. 

5. Die Reichsarbeitsverwaltung (Reichsamt fUr Arbeitsvermittlung) ist 
berechtigt, die Bestimmungen dieser Verordnung auch auf andere Gruppen 
von ausliindischen Arbeitnehmern auszudehnen. 

Reiseausweis; PaJ3. 

§ 3. 
1. Ausliindische Arbeiter, die yom Ausland neu zureisen, durfen in eine 

nach § 1 fiir ausliindische Arbeiter freigegebene Arbeitsstelle nur eingestellt 
werden, wenn sie sich im Besitz 

a) eines in einem Grenzamt der Deutschen Arbeiterzentrale ausgestellten, 
auf die Arbeitsstelle lautenden Reiseausweises oder 

b) eines mit einem Einreisesichtvermerke versehenen Passes befinden. 
2. Reiseausweis und Pa/3 gelten nur fUr die erste Einstellung nach der 

Einreise. 
Legitimationskarte. 

§ 4. 
1. Die Beschiiftigung ausliindischer Arbeiter auf einer nach § 1 fiir aus

liindische Arbeiter freigegebenen Arbeitsstelle ist nur zuliissig, wenn sich 
die Arbeiter im Besitz einer ordnungsmiiJ3igen Legitimationskarte der 
Deutschen Arbeiterzentrale befinden. Fur die erste Beschiiftigung nach 
der Einreise bis zur Beendigung des Legitimierungsverfahrens geniigt 
Reiseausweis oder Pa/3 (§ 3). 

2. Beim Wechsel der Arbeitsstelle darf der ausliindische Arbeiter in 
eine neue Arbeitsstelle nur eingestellt werden, wenn die Legitimationskarte 
die im § 6 vorgesehene Bestatigung des letzten Arbeitgebers oder die in 
den §§ 6 und 7 vorgesehene Bescheinigung des Offentlichen Arbeitsnach
weises triigt. 

3. Hat der ausliindische Arbeiter seine Legitimationskarte verloren, 
so darf er nur eingestellt werden, wenn er eine Bescheinigung der fUr die 
letzte Arbeitsstelle zustiindigen Polizeibehorde beibringt, da/3 er fUr die 
letzte Arbeitsstelle ordnungsmii13ig legitimiert war. Diese Bescheinigung 
mu13 einen der in den §§ 6 und 7 vorgesehenen Vermerke tragen. 

Sonderfiille. 

§ 5. 
1. Kann sich ein auslandischer Arbeiter nicht ordnungsmaJ3ig nach den 

Bestimroungen der §§ 3 und 4 ausweisen, so darf er nur eingestellt oder 
beschiiftigt werden, wenn das fUr die Arbeitsstelle zustiindige Landesamt 
fUr Arbeitsvermittlung die Einstellung und Beschiiftigung dieses auslandi
Bchen Arbeiters genehmigt hat. Das gleiche gilt fur Auslander, die noch 
nicht auslandische ArbeIter (§ 2) waren. Der Antrag ist an den offentlichen 
Arbeitsnachweis zu richten, in dessen Bezirk die Arbeitsstelle liegt. 
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2. Der fiir die Arbeitsstelle zustandige Offentliche Arbeitsnachweis oder 
die Deutsche Arbeiterzentrale sind berechtigt, ausliindische Arbeiter, die 
sich nicht im Besitze der nach den §§ 3 und 4 vorgeschriebenen Ausweise 
befinden, bis zur Entscheidung des Landesamts oder bis zur nachtriiglichen 
Beibringung der Ausweise, liingstens jedoch flir drei Monate, auf einer nach 
§ 1 fiir ausliindische Arbeiter freigegebenen Arbeitsstelle vorliiufig unter
zubringen. Die deutsche Arbeiterzentrale hat den flir die Arbeitsstelle zu
stiindigen offentlichen Arbeitsnachweis von der vorliiufigen Unterbringung 
unverziiglich zu benachrichtigen. 

Bestiitigung der Beendigung des Arbeitsverhiiltnisses. 

§ 6. 
1. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem ausliindischen Arbeiter bei 

Beendigung des Arbeitsverhiiltnisses zu bestiitigen, da13 gegen die Ein
stellung des Arbeiters in eine andere Arbeitsstelle nichts eingewendet wird. 
An die Stelle dieser Bestiitigung tritt auf Wunsch des Arbeiters die ent
sprechende Bescheinigung des fiir die letzte Arbeitsstelle zustiindigen Offent
lichen Arbeitsnachweises. Dieser darf die Bescheinigung nur mit Zustim
mung des Arbeitgebers erteilen, soweit nicht die Bestimmungen des § 7 
Anwendung finden. 

2. Angaben iiber die Griinde flir die Beendigung des Arbeitsverhiilt
nisses oder sonstige Vermerke des Arbeitgebers oder Arbeitsnachweises 
diirfen auf der Legitimationskarte nicht gemacht werden. Die Bestiitigung 
des Arbeitgebers mull von der zustiindigen Polizeibehorde, die Bescheinigung 
des Offentlichen Arbeitsnachweises von diesem abgestempelt werden. 

Verweigerung der Bestatigung. 

§ 7. 
Die Bestatigung des Arbeitgebers (§ 6, Abs. I, Satz 1) oder seine Zu

stimmung (§ 6, Abs. I, Satz 3) darf nur verweigert werden, wenn der Arbeiter 
seine Arbeitsstelle unter Vertragsbruch verlii13t oder verlassen hat. In 
diesem FaIle kann der Priifungsausschull (§ 12) oder ein von ibm gebildeter 
Unterausschull nach Anhorung des Arbeitgebers und Arbeitnebmers trotz
dem gestatten, da13 der auslandische Arbeiter in eine andere Arbeitsstelle 
eingestellt wird, wenn die Versagung der Erlaubnis sich aIs unbillige Harte 
darstellen wiirde oder die Bestiitigung oder Zustimmung von dem Arbeit
geber offenbar zu Unrecht verweigert worden ist. Der offentliche Arbeits
nachweis hat dann die im § 6 vorgesehene Bescheinigung auszustellen. 

Gebiihren und Kosten. 

§ 8. 
Die von den Landesamtern flir Arbeitsvermittlung nach den Landes

gesetzen erhobenen Gebiihren fiir die Genehmigung zur Beschiiftigung aus
landischer Arbeiter und die Kosten flir das Legitimierungsverfahren tragt 
der Arbeitgeber. Er darf ihre Erstattung von dem auslandischen Arbeiter 
nicht verlangen. Bei Zuwiderhandlung kann die Genehmigung zuriick
gezogen werden. 

B. Besondere Bestimmungen fiir landwirtschaftliche Arbeiter. 
Wechsel von der Landwirtschaft in die Industrie. 

§ 9. 

Auslandische landwirtschaftliche Arbeiter diirfen in nichtlandwirtschaft
!iche Betriebe unbeschadet der Bestimmungen der §§ 1 bis 7 nur mit beson
derer Zustimmung des flir die neue Arbeitsstelle zustandigen Landesamts 
fiir Arbeitsvermittlung eingestellt werden. 
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Arbeitsvertrag fiir landwirtschaftliche Wanderarbeiter. 

§ 10. 
1. Auslandische landwirtschaftliche Wanderarbeiter diirfen nur auf 

Grund des vom landwirtschaftlichen Fachausschusse der Reichsarbeits
verwaltung (Reichsamt fiir Arbeitsvermittlung) aufgestellten Arbeits
vertrags fiir auslandische Wanderarbeiter beschaftigt werden. 

2. Andere Arbeitsvertrage mit auslandischen landwirtschaftlichen 
Wanderarbeitern sind insoweit unwirksam, als sie von dem im Abs.l 
genannten Arbeitsvertrage zuungunsten der Arbeiter abweichen. An die 
Stelle unwirksamer Vereinbarungen treten die entsprechenden Bestimmungen 
des im Abs. 1 genannten Arbeitsvertrags. 

3. Die Bestimmungen der Vorlaufigen Landarbeitsordnung vom 
24. Januar 1919 (Reichsgesetzblatt S. 111) werden hierdurch nicht beriihrt. 

II. Abschnitt. 
Genehmigungsverfahren. 

Antrag. 
§ 11. 

Wer auslandische Arbeiter beschaftigen will, hat die Genehmigung 
hierzu bei dem offentlichen Arbeitsnachweise zu beantragen, in dessen 
Bezirk die Arbeitsstelle liegt. 

Vorpriifung. 
§ 12. 

1. Die Antrage werden durch einen yom Verwaltungsausschusse des 
offentlichen Arbeitsnachweises (§ 7 des Arbeitsnachweisgesetzes) aus seinen 
Beisitzern und Stellvertretern gebildeten PriifungsausschuI3 vorgepriift, 
dem auI3er dem V orsitzenden des offentlichen Arbeitsnachweises hochstens 
je drei Arbeitgeber und Arbeitnehmer aIs Beisitzer angehoren. Besteht 
fiir den in Frage kommenden Berufszweig ein FachausschuI3 (§ 33 des 
Arbeitsnachweisgesetzes), so erfolgt die Vorpriifung durch einen von ihm 
entsprechend gebildeten PriifungsausschuI3. Das Ergebnis ist auf den An
tragen zu vermerken; wurde bei dem Gutachten Einstimmigkeit erzielt, 
so ist dies besonders hervorzuheben. 

2. Befindet sich unter den Beisitzern des Verwaltungsausschusses nicht 
mindestens je ein Arbeitgeber und Arbeitnehmer des in Frage kommenden 
Faches, so sind zu der Vorpriifung der Antrage ein Arbeitgeber und ein 
Arbeitnehmer dieses Faches mit beratender Stimme hinzuzuziehen. Sie 
sind zu diesem Zwecke von den fiir das Fach zustandigen wirtschaftlichen 
Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorzuschlagen. Schliet3en 
sie sich der Stellungnahme des Priifungsausschusses nicht an, so ist dies 
unter Angabe der Griinde auf den Antragen zu vermerken. 

3. Der Priifungsausschut3 kann mit Zustimmung des Landesamts fiir 
Arbeitsvermittlung dem Vorsitzenden des offentlichen Arbeitsnachweises 
die jederzeit widerrufliche Befugnis erteilen, die Vorpriifung der Antrage 
in seinem Auf trag durchzufiihren. 

4. Das Landesamt fiir Arbeitsvermittlung kann mit Zustimmung seines 
Verwaltungsausschusses (Fachausschusses) bestimmen, da/3 ihm die Antrage 
nur mit einem Gutachten des Vorsitzenden des offentlichen Arbeitsnach
weises zur Entscheidung vorgelegt werden, wenn fiir aIle oder einzelne 
Berufsgruppen eines Bezirkes ein Bediirfnis fiir eine V orpriifung der Antrage 
durch den PriifungsausschuI3 des offentlichenArbeitsnachweises nicht vorliegt. 

Genehmigung durch das Landesamt. 

§ 13. 
1. mer die Genehmigung entscheidet der Vorsitzende des Landes

amts fiir Arbeitsvermittlung. 1st bei der Vorpriifung (§ 12) keine Einstim-
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migkeit erzielt worden oder schlieBt sich der Vorsitzende dem Gutachten 
nicht an, so erfolgt die Entscheidung durch den PriifungsausschuB des 
Landesamts, der endgiiltig entscheidet. § 12, Abs. 1 und 2 finden fUr die 
Bildung und Zusammensetzung des Priifungsausschusses entsprechende 
Anwendung. 

2. Der PriifungsausschuB kann durch einstinunigen BeschluB dem Vor
sitzenden des Landesamts die Befugnis erteilen, in seinem Auf trag zu ent
scheiden. Die Befugnis kann auf FaIle oder Entscheidungen bestimmter 
Art beschrankt werden. Sie ist auf Verlangen von einem Drittel der Bei
sitzer des Priifungsausschusses jederzeit zuriickzuziehen. 

Obertragung der Entscheidung auf den Vorsitzenden des 
offentlichen Arbeitsna.chweises. 

§ 14. 
1. Der Vorsitzende des Landesamts kann unbeschadet der Bestimmungen 

im § 13, Abs. 1, Satz 2 und 3 mit Zustimmung der obersten Landesbehorde 
oder der von ihr bestimmten Stelle den Vorsitzenden einzelner oder samt
Hcher offentlichen Arbeitsnachweise des Bezirkes die von ihm jederzeit 
widerrufliche Befugnis erteilen, in seinem Auf trag tiber die Genehmigung 
zu entscheiden. Diese Ermachtigung kann von dem Vorsitzenden des Landes
amts an Bedingungen gekntipft werden. 

2. Abs. 1 findet auf die Bestimmungen des § 13, Abs. 2 keine Anwendung. 

Dauer der Genehmigung; Bedingungen. 

§ 15. 
1. Die Genehmigung zur BeschBftigung auslandischer Arbeiter kann fUr 

die Arbeitsstelle bis zur Dauer von 12 Monaten erteilt werden. Ftir land
wirtschaftliche Arbeitsstellen ist die Genehmigung, soweit die BeschBftigung 
auslandischer Wanderarbeiter in Frage kommt, nur bis zum 15. Dezember 
eines jeden J ahres zu erteilen. . 

2. Die Ganehmigung kann an Bedingungen gekntipft werden. 

Einspruch. 
§ 16. 

1. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden des Landesamts (§ 13, Abs. 1, 
Satz 1) oder des Vorsitzenden des offentlichen Arbeitsnachweises (§ 14) tiber 
die Zulassung auslandischer Arbeiter ist binnen vier Wochen Einspruch 
des Antragstellers bei dem Priifungsausschusse des Landesamts zulassig, 
der endgilltig entscheidet. 

2. Der Einspruch ist von dem Antragsteller bei dem fUr die Arbeitsstelle 
zustandigen offentlichen Arbeitsnachweis einzureichen und hat, soweit die 
auslandischen Arbeiter bereits auf der Arbeitsstelle beschii.ftigt sind, auf
schiebende Wirkung. 

III. Abschnitt. 
Sondervorschriften und Ausnahmen. 

Gewerbebetriebe im Umherziehen. 
§ 17. 

1. Ftir die Beschii.ftigung auslandischer Arbeiter in Gewerbebetrieben 
im Umherziehen ist die Genehmigung bei dem Landesamte zu beantragen, 
in dessen Bezirk der Gewerbebetrieb zunachst seine Tatigkeit austiben will. 
Die Priifung und Entscheidung tiber die Antrage erfolgt durch den Vor
sitzenden des Landesamts ftir Arbeitsvermittlung. Gegen die Entscheidung 
steht dem Antragsteller Einspruch bei einem vom Verwaltungsausschusse 
gebildeten Priifungsausschusse zu, dem auBer dem Vorsitzenden hochstens 
je drei Arbeitgeber und Arbeitnehmer aIs Beisitzer angehoren. Die Ent
scheidung des Priifungsausschusses ist endgiiltig. 
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2. Wird der Betrieb wiihrend der Giiltigkeitsdauer der Genehmigung 
in den Bezirk eines andern Landesamts verlegt, so ist die Ausdehnung der 
Genehmigung auf diesen Bezirk bei dem andern Landesamt unter Vorlage 
der laufenden Genehmigung oder ihrer beglaubigten Abschrift zu beantragen. 
Der Antrag kann auch bereits vor der Verlegung des Betriebes bei dem andern 
Landesamte gestellt werden. Abs.l, Satz 2 bis 4 finden Anwendung. 

Ausnahmen. 

§ 18. 
Die Reichsarbeitsverwaltung (Reichsamt fiir Arbeitsvermittlung) kann 

mit Zustimmung der beteiligten Liinder fUr bestimmte Bezirke oder be
stimmte Gruppen ausliindischer Arbeiter oder fUr bestimmte Arten von 
Arbeitsstellen Ausnahmen von den vorstehenden Bestimmungen zulassen. 
In gleicher Weise kann sie diese Befugnisse auf einzeIne Landesiimter fUr 
Arbeitsvermittlung iibertragen, die bei der Zulassung von Ausnahmen an 
die Zustimmung der obersten Landesbehorde oder der von ihr bestimmten 
Stelle und des Verwaltungsausschusses (Fachausschusses) gebunden sind. 
Die Reichsarbeitsverwaltung (Reichsamt fUr Arbeitsvermittlung) kann 
nach Benehmen mit den Liindern die Ermiichtigung zuriicknehmen. 

IV. Abschnitt. 
Stral- und SchluBbestimmungen. 

§ 19. 
1. Mit Geldstrafe bis zu 10000 M. oder mit Gefiingnis bis zu sechs 

Monaten wird bestraft, wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwider
handelt. 

2. Abs. 1 findet auf Handlungen keine Anwendung, die im Betrieb 
einer Korperschaft des Offentlichen Rechts begangen werden. Die Durch
fiihrung dieser Verordnung gegeniiber den Korperschaften des offentlichen 
Rechts liegt den Dienstaufsichtsbehorden ob. 

§ 20. 
Sonstige Vorschriften iiber Einreise und Aufenthalt von ausliindischen 

Arbeitern im Inland, insbesondere die landesrechtlichen V orschriften iiber 
die Legitimierung, werden durch diese Verordnung nicht beriihrt .. 

Anlage 6. 

N ormalarbeitsordnung fiir das Tiefbaugewerbe. 
herausgegeben vom Reichsverband des Deutschen Tiefbaugewerbes E. V. 

I. Geltung der Arbeitsordnung. 
§ 1. Mit dem ......... ................... ............................ tritt fUr unter-

zeichnete Firma nachstehende Arbeitsordnung in Kraft. Sie ist fUr aIle 
Beteiligten rechtsverbindlich. 

II. Beginn und Ende des Arbeitsverhiiltnisses. 
a) Beginn des Arbeitsverhiiltnisses. 

§ 2. Die Annahme des Arbeitnehmers erfolgt nur durch die hierzu 
Beauftragten. Bei der Annahme wird der Zeitpunkt verabredet, an welchem 
die Arbeit aufgenommen werden soIl. 

§ 3. Bei der Annahme zur Arbeit ist jeder Arbeitnehmer verpflichtet, 
seine Legitimationspapiere, die Invalidenkarte, sowie eine Bescheinigung 
des letzten Arbeitgebers iiber die Dauer und Art seiner Beschiiftigung dem 
Arbeitgeber oder seinem Stellvertreter vorzulegen. Ferner erkliirt er sich 
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damit einverstanden, daG die Invalidenkarle von dem Arbeitgeber bzw. 
von dessen Beauftragten bis zur Aushandigung bei Loslmg des Arbeits
verhaltnisses verwahrt wird. Der Arbeitnehmer erhalt bei der EinsteHung 
einen EinsteHungsschein, auf dem vermerkt wird, zu welcher Arbeiterkate
gorie er gehort und welchen Stundenlohn er erhalt. 

§ 4. Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, der zustandigen Betriebs
krankenkasse anzugehoren; wenn eine solche nicht besteht, der zustandigen 
Ortskrankenkasse. 

§ 5. Der Arbeitnehmer empfangt beirn Eintritt in das Arbeitsverhaltnis 
einen Abdruck vorliegender Arbeitsordnung, deren Anerkennung er durch 
eigenhandige Namensunterschrift zu bekunden hat. Die im Betriebe aus
gehangte Arbeitsordnung ist mit der dem Arbeitnehmer ubergebenen vollig 
gleichlautend. 

b) Beendigung des Arbeitsverhaltnisses. 
§ 6. Das Arbeitsverhaltnis kann von beiden Teilen ohne Einhaltung 

einer Kiindigungsfrist zurn Schlusse jedes Arbeitstages gelost werden. 
Beim Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Losung des Arbeits

verhaltnisses zu jeder Tageszeit erfolgen. 
§ 7. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf sofortige Lohnzahlung im 

Baubureau nur dann, wenn er yom Arbeitgeber entlassen wird. 
§ 8. Die dem Arbeitnehmer eingehandigte Arbeitsordnung ist bei 

Beendigung des Arbeitsverhaltnisses zuriickzugeben_ Fur verlorene, be
schmutzte oder beschadigte Exemplare wird 1 M. bei der letzten Lohn-
zahlung in Abzug gebracht. • 

9. Auf Verlangen erhalt der Arbeitnehmer eine Bescheinigung, aus 
welcher die Art und Dauer seiner Beschiiftigung zu ersehen ist. 

Ill. Arbeitszeit. 
§ 10. Die Arbeitszeit beginnt morgens urn ......... Uhr und endet abends 

urn ....... -.. Uhr. Dazwischen werden l/Z Stunde Friihstuckspause, 1 Stunde 
Mittags- und l/S Stunde Vesperpause gewiihrt. Die Friihstuckspause beginnt 
urn '-.'.-"'_ Uhr, die Mittagspause urn --- .. _. __ Uhr und die Vesperpause 
urn ..... -___ Uhr. 

In den Wintermonaten richten sich Arbeitszeit und Pausen nach der 
Tagesliinge. 

Wird eine kiirzere Winterarbeitszeit bei ausreichenden Lichtverhiilt
nissen durch Vereinbarung auf die regelmiiJ3ige Arbeitszeit verlangert, so 
gelten die durch diese Verlangerung gewonnenen Arbeitsstunden als zu
schlagfrei. 

Anderungen in der Lage der Arbeitszeit bleiben der Bauleitung, im 
Einverstandnis mit den Vertretern der Arbeiter, vorbehalten. 

§ 11. Als -oberstunden-, Nacht- und Sonntagsarbeit, sowie Arbeit an 
gesetzlichen Feiertagen gelten wahrend des ganzen J ahres : 

1. aIs Nachtarbeit jede Arbeit von 8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, 
2. aIs -oberstunden jede Arbeit, die in der Zeit zwischen der Nacht

arbeit und der tarifmiiJ3igen Arbeitszeit liegt, 
3. aIs Sonntagsarbeit und Arbeit an gesetzlichen Feiertagen jede Arbeit 

an diesen Tagen von morgens 5 Uhr bis abends 12 Uhr. 
AHe Arbeiten, die zur Inbetriebsetzung und AuJ3erbetriebsetzung der 

Bauarbeiten notwendig sind, gelten nicht als merstunden. 
Mehrschichtarbeiten (Wechselschichten) sind zuschlagfrei. Bei Drei

schichtarbeiten wird 1/" Stunde Pause fUr jede Schicht gewahrt und als 
Arbeitszeit bezahlt. 

-oberstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit, sowie Arbeit an gesetzlichen 
Feiertagen werden nur dann bezahlt, wenn sie auf Anordnung des Arbeit
gebers oder seines SteHvertreters geleistet sind. 

§ 12. Die Wachter fallen nicht unter die Bestimmungen der §§ 10 und 11. 
Die Lange der Arbeitszeit der Wachter unterliegt besonderer Vereinbarung. 
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IV. Entlobnung. 
§ 13. Jeder Arbeitnehmer erhalt grundsatzlich denjenigen Stunden. 

lohn, der auf seinem Einstellungsschein vermerkt ist. Anspruch auf einen 
andern Stundenlohn hat der Arbeitnehmer nur, wenn er im Besitz einer 
schriftlichen Bestatigung des Arbeitgebers oder seines Stellvertreters hier
fiir ist, oder wenn nach der Einstellung ein hoherer Lohnsatz tariflich 
festgelegt wird. 

§ 14. "Ober Akkordarbeit ist von Fall zu Fall ein schriftlicher Akkord
tarif abzuschlie13en. 

§ 15. Der Lohn wird nur fUr die wirklich geleistete Arbeitszeit gezahlt. 
§ 16. Die Lohnperiode umfal3t 2 Wochen, sofern durch Tarifvertrag 

nichts anderes bestimmt ist. Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist demselben 
bei einer 14tagigen Lohnperiode nach Ablauf der ersten Woche ein ein
maliger VorschuJ3 von 80 vH des bis dahin erzielten Verdienstes zu zahlen. 

Die Auszahlung des Lohnes erfolgt am .---- .. -................ -- ..... -... - und 
in der Regel wahrend der Arbeitszeit. 

§ 17. Das Geld ist sofort beim Empfang nachzuzahlen. Einwendungen 
sind sogleich bei der Lohnzahlung anzubringen. Spatere Einwendungen 
werden nicht beriicksichtigt. 

V. Verbalten der Arbeiter aul der Baustelle. 
§ 18. Die Arbeitnehmer sind zu einer angemessenen Gegenleistung 

verpflichtet. Diese Bestimmung berechtigt nicht zu einer Kiirzung des 
festgesetzten Lohnes, gilt aber als Entlassungsgrund. 

Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, auch andere Arbeiten und an andern 
Orten auszufiihren, als diejenigen und an denjenigen, fUr die er angenom
men ist. 

§ 19. Die Arbeitnehmer sind gehalten, den Anordnungen des Arbeit
gebers oder seines Stellvertreters sowie der Poliere und Schachtmeister 
und sonstiger iibergeordneter Personen nachzukommen. Zuwiderhand
lungen gelten aIs Entlassungsgriinde. 

§ 20. Der Arbeitnehmer hat die Gerate und das sonstige Eigentum des 
Arbeitgebers oder des Bauherrn mit Sorgfalt zu behandeln und ist fiir 
schuldhaftes Beschadigen, Verschleudern und Abhandenkommen dem 
Arbeitgeber haftbar. 

Den Arbeitnehmern ist verboten, sich Holzabfalle oder sonstige Mate
rialien anzueignen und mitzunehmen, auch wenn diese als wertlos betrachtet 
werden. 

Die bei der Arbeit iiblichen Werkzeuge (Schaufeln und Spaten) hat der 
Arbeitnehmer ohne besondere Entschadigung mitzubringen und bei der 
Arbeit zu verwenden. 

§ 21. Der GenuJ3 alkoholischer Getranke und das Rauchen wahrend 
der Arbeitszeit auf der Baustelle ist untersagt. 

§ 22. Das Betreten solcher Raume, in denen maschinelle Einrichtungen 
oder Dampfkessel untergebracht sind, sowie die Beriihrung von Maschinen 
jeder Art, ist jedem Unbefugten untersagt. 

§ 23. Der Arbeitnehmer hat die auf der Baustelle angebrachte Unfall
vorschrift strengstens zu befolgen. 

Unfalle jeder Art, auch wenn sie unerheblich erscheinen, miissen dem 
Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter sofort mitgeteilt werden, desgleichen 
Fehler an Werkzeugen und Maschinen. 

§ 24. Verfehlungen gegen die Bestimmungen in den §§ 20, 22, 23, Abs. 2 
der Arbeitsordnung, sowie unbegriindetes wiederholtes Zuspatkommen 
werden je nach der Schwere des Falles mit Verweis, Geldstrafen oder Ent
lassung bestraft. 

Die Geldstrafen werden zum Besten der Arbeitnehmer verwandt, sie 
diirfen die Halite des durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes nicht iiber
steigen, jedoch konnen Tatlichkeiten gegen Mitarbeiter, erhebliche Versto13e 
gegen die guten Sitten sowie gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
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des Betriebes, zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebes oder zur Durch
fiihrung der Bestimmungen der Gewerbeordnung erlassenen V orschriften 
mit Geldstrafen bis zum vollen Betrage des durchschnittlichen Tagesarbeits
verdienstes belegt werden. 

Die Festsetzung der Strafen im Einzelfalle erfolgt durch den Arbeit
geber gemeinsam mit der nach § 80 BRG. vorgesehenen Arbeitnehmer
vertretung . 

...................................... , den ..................................... 19 .... . 

Anlage 7. 

Lohnabkommen ftir das Baujahr 1926 1). 

Die unterzeichneten Verbiinde schlie13en folgendes vorlaufiges Ab
kommen: 

§ 1. 
Die durch das Abkommen yom 26. November 1925 verliingerten bezirk

lichen Lohnabkommen konnen spiitestens am 8. Miirz zum 31. Marz 1926 
gekiindigt werden. 

Sofero keine Kiindigung erfolgt, gilt das bisherige bezirkliche Abkommen 
bis zum 30. Juli 1926 als verlangert. 

§ 2. 
Wird ein bezirkliches Lohnabkommen gekiindigt, so haben die Parteien 

innerhalb des Bezirks iiber ein neues Lohnabkommen zu verhandeln. 
Kommt eine Vereinbarung zustande, so gilt sie bis zum 30. Juni 1926. 

Falls keine Verstandigung erfolgt oder das Ergebnis der bezirklichen Ver
handlungskommission von einer Partei abgelehnt wird, so ist das zent.rale 
Schiedsgericht bis zum 20. Marz 1926 anzurufen. Der Ant-rag ist an das 
Reichsal'beit,sministerium, den Deutschen Arbeit.geberbund fiir das Bau
gewerbe und den Deutschen Baugewerksbund zu richten. unci zwar notigen
falls telegraphisch. MaOgebend fUr die Innehaltung der Frist ist der Ein
gang beim Reichsarbeitsministerium. 

Die Entscheidung des zentralen Schiedsgerichts hat bis zum 31. Marz 1926 
zu erfolgen. 

§ 3. 
Das von dem zentralen Schiedsgericht festgesetzte Lohnabkommen gilt 

bis zum 30. Juni 1926. 
§ 4. 

Die bis zum 30. Juni 1926 giiltigen Lohnabkommen Mnnen spiitestens 
am 8. Juni zum 30. Juni 1926 gekiindigt werden. Sofero keine Kiindigung 
erfolgt, gilt das bisherige bezirkliche Abkommen bis zum 30. September 1926 
aIs verlangert. 

1m iibrigen finden die Bestimmungen der §§ 2 und 3 sinngema13 An
wendung. 

§ 5. 
Das zentrale Schiedsgericht ist zustiindig zur Entscheidung ausschlie13-

lich iiber: 
a) Lohnstreitigkeiten, 
b) tJberstundenzuschlage und sonstige Zuschliige sowie besondere Ent

schiidigungen, 

1) Ein neuer Reichstarifvertrag fUr das Baugewerbe ist zwischen den 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Verbanden am 30. Miirz 1927 fiir die Dauer 
yom 1. April 1927 bis zum 31. Marz 1929 abgeschlossen. 
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c) Art und Weise der Lohnzahlung, 
d) Streitigkeiten liber Ortsklasseneinteilung, 
e) Auslegung der eigenen Schiedssprliche und dieses Abkommens. 

§ 6. 
Die Entscheidungen des zentralen Schiedsgerichtes sind endgiiltig. 

§ 7. 
Soli ten in laufenden bezirklichen Tarifvertragen und Vereinbarungen 

Kiindigungsfristen oder Schiedsstellen vereinbart sein, so werden sie durch 
dieses Abkommen ersetzt, soweit es sich urn Angelegenheiten handelt, 
die nach § 5 zur Zustandigkeit des zentralen Schiedsgerichtes gehoren. 

§ 8. 
Das zentrale Schiedsgericht setzt sich zusammen aus einem unpar

teiischen Vorsitzenden, zwei unparteiischen Beisitzern, von denen je einer 
von jeder Partei zu bestellen ist, und aus je vier weiteren Beisitzern, die 
von den Parteien jeweils unverzliglich zu bestellen sind. 

§ 9. 
Flir die Dauer dieses Abkommens werden zurn Vorsitzenden Herr Senats

prasident a. D. Dr. Spiegelthal und zu unparteiischen Beisitzern die Herren 
Landeshauptmann Dr. Caspari und Direktor Dr. Staubach bestellt. 

1m FaIle der Behinderung eines der beiden unparteiischen Beisitzer ist 
von der betreffenden Partei ein Stellvertreter unverzliglich zu bestellen. 

§ 10. 
Die Kosten des zentralen Schiedsgerichts triigt jede Partei zur Hiilfte. 

§ 11. 
Wiihrend der Dauer dieses Abkommens verpfJichten sich beide Parteien, 

in allen den durch dieses Abkommen geregelten Fiillen jegliche Kampf
ma/3nahme zu unterlassen. 

§ 12. 
Dieses Abkommen liiuft bis zurn 28. Februar 1927. Die Arbeiter

verbiinde haben jedoch das Recht, bis zurn 1. September 1926 gemeinsam 
durch eingeschriebenen Brief zu erkliiren, da/3 sie eine Verliingerung des 
Abkommens liber den 30. September 1926 nicht wiinschen. 

Wird seitens der Arbeiterverbiinde diese Erkliirung nicht abgegeben, 
so finden fiir die auf den 30. September 1926 folgenden Monate die Bestim
mungen des § 4 entsprechende Anwendung. 

1m Falle der Kiindigung endet die Zust.iindigkeit des zentralen Schieds
gerichtes mit dem Tage der Klindigung, jedoch mit der Ma/3gabe, da/3 das 
zentrale Schiedsgericht gemii/3 § 5 des Abkommens fiir die Zeit bis zum 
30. September 1926 entscheiden soll. 

Berlin, den 13. Februar 1926. 

Arbeitsgemeinsehaft des Deutschen Hoch- und Tiefbaugewerbes: 
a) Deutscher Arbeitgeberbund liir das Baugewerbe. 

gez.: C. Behrens. 

b) ReichHverband des Deutschen Tiefbaugewerbes. 
gez.: Walter Ziegler. 

Beton- und Tiefbau-Arbeitgeber-Verband liir Deutschland. 
gez.: Max Pommer. 

Deutscher Baugewerksbund. 
gez.: N. Bernhard. 

Christlicher Bauarbeiterverband. 
gez.: J. Wiedeberg. 

Zentralverband der Zimmerer. 
gez.: W. Wolgast. 

Verband der Maschinlsten und Helzer. 
gez.: C.Balleng. 
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Anlage 8. 

Reichstarifvertrag fiir die technischen Angestellten im 
Hoch-, Beton- und Tiefbaugewerbe. 

A. H a u ptv ertra g. 

Zwischen 
1. der Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Hoch. und Tiefbaugewerbel! 

(Deutscher Arbeitgeberbund fUr das Baugewerbe E.V., Berlin, und Reichs
verband des Deutschen Tiefbaugewerbes E.V., Berlin), 

2. dem Beton· und Tiefbauarbeitgeberverband fUr Deutschland E.V., 
Berlin, 

einerseits 
und 

1. dem Bund der technischen Angestellten und Beamten, Berlin, 
2. dem Verband Deutscher Techniker in Essen 

andererseits 
wird folgender Hauptvertrag abgeschlossen: 

§ 1. Gel tungs bereich. 
1. Dieser Vertrag gilt fiir die technischen Angestellten des Roeh-, 

Beton- und Tiefbaugewerbes mit Ausnahme jedoeh der Lehrlinge, Volontare, 
der Techniker mit abgesehlossener Hochsehulbildung und der im Handels
register eingetragenen sowie der mit standiger Vollmaeht versehenen Ver· 
treter des Arbeitgebers. 

2. Die bezirkliehen Organisationen der Vertragsparteien haben naeh 
anliegendem Muster Bezirkstarifvertrage abzusehlie13en, fUr deren raum
lichen Geltungsbereieh die anliegende Gebietseinteilung ma13gebend ist. 
Die Vertrage unterliegen der Genehmigung der Vertragsparteien des Reichs
tarifvertrages. 

W 0 die teehnischen Angestellten im Baugewerbe bereits einem gemischt
gewerblichen Tarifvertrag unterstellt sind, kann dieser Zustand besteheIlL 
bleiben. Die Vertragsparteien werden jedoch bemiiht sein, bei Ablauf 
Bolcher bestehenden Vertrage den Abschlu13 eines Bezirkstarifvertrages auf 
Grund dieses Reiehstarifvertrages herbeizufiihren. 

3. Die Vertragsparteien werden gemeinsam die Allgemeinverbindlieh
erklarung dieses Reichstarifvertrages beantragen. Die Bezirksorganisa
tionen sind verpflichtet, das gleielre hinsichtlich der Bezirkstarifvertrage 
zu veranlassen. 

§ 2. Arbeitszeit. 
1. Die regelma13ige wochentliche Arbeitszeit betragt aussehlie13lich der 

Pausen 48 Stunden, bei durehgehender Arbeitszeit 45 Stunden. Bei vor
liegendem wirtschaftlichen Bediirfnis ist auf Anordnung des Geschiifts
leiters oder seiner Stellvertreter Mehrarbeit iiber die 48-Stundenwoehe 
hinaus bis zu 35 Stunden innerhalb drei Monaten zu leisten. Auf Einsprueh 
der Angestelltenorganisationen, der jedoeh keine aufschiebende Wirkung 
hat, kann das Tarifamt diese Anordnung aufheben, wenn es feststellt, da13 
kein Bediirfnis fUr diese Anordnung vorlag. Das Tarifamt entseheidet in 
diesem FaIle, in welchem U mfange die geleistete Mehrarbeit zu vergiiten ist. 

2. An Sonnabenden und am Tage vor Weihnaehten und Neujahr solI 
ein friiherer Schlu13 der Arbeitszeit stattfinden. Die dureh den friiheren 
Sehlu13 der Arbeitszeit an Sonnabenden ausfallenden Stunden sind auf die 
iibrigen W oehentage zu verteilen. 

3. Auf dem Bau fallt die Arbeitszeit der Angestellten, deren Tatigkeit 
unmittelbar mit derjenigen der Arbeiter in Verbindung steht, mit der Arbeits
zeit der Paliare und Sehaehtmeister zusammen. 
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Die iiblichen Arbeiten des Bau- und Baubureaupersonals vor und nach 
der Arbeitszeit, soweit sie Z'.ll' Aufrechterhaltung und Sicherung des Betriebes 
notwendig sind, gehoren zur regelmiiI3igen Arbeitszeit; sie sollen tiiglich 
1/2 Stunde nicht iiberschreiten. 

§ 3. tJberstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit. 
1. Uber die Bestimmungen des § 2 hinaus sind auf Anordnung des 

Geschiiftsleiters oder seiner Stellvertreter und moglichst im Beneqmen 
mit der Angestelltenvertretung des Betriebes in Ausnahmefiillen Uber
stunden zu leisten, fiir welche 1/200 des Monatsgehaltes mit 20 vH Zuschlag, 
fiir Nacht- und Sonntagsarbeit mit 50 vH Zuschlag bezahlt wird. 

2. Ais Nachtarbeit gilt jede Arbeit in der Zeit von 9 Uhr abends bis 
5 Uhr morgens. Bei Mehrschichten wird fiir die in die Nachtzeit fallenden 
Arbeitsstunden ein Zuschlag nicht bezahlt. 

§ 4. Gehaltsregelung. 
1. Das Gehalt der im Hoch-, Beton- und Tiefbau beschiiftigten tech

nischen Angestellten wird unter Beriicksichtigung der nachfolgenden 
Gruppeneinteilung festgesetzt und ist abhiingig von den Leistungen der 
Angestellten und ihrer Stellung im Betriebe. In den Bezirkstarifvertriigen 
werden fiir die Gehaltsgruppen I-IV Mindestgehiilter festgelegt. An
gestellten, deren Leistungen das normale, billigerweise zu erwartende MaI3 
ihrer Gruppe iiberschreiten, konnen Leistungszuschliige gewiihrt werden_ 
Diese Zuschlage werden in freier Vereinbarung festgesetzt. 

2. Es werden folgende Gehaltsgruppen gebildet: 
Gruppe I: Zeichner und technische Hilfskriifte ohne abgeschlossene 

Fachschulbildung, die vorwiegend mit zeichnerischen oder mechanischen 
Arbeiten beschiiftigt werden. 

Gruppe II: Hoch-, Tief-, Beton- und Eisenbetontechniker, Ver
messungstechniker, Architekten, also Angestellte, die nach ordnungsmiiI3iger 
Lehrzeit im Baugewerbe ihre theoretische Ausbildung in einer staatlichen 
oder einer anderen als gleichwertig anerkannten Fachschule erlangt haben 
und hierfiir das SchluI3priifungszeugnis vorlegen (Anfiinger und solche Tech
niker, welche die Voraussetzungen der Gruppe III nicht erfiillen). Diese 
Angestellten miissen nach besonderer Anleitung einfache statische Be
rechnungen, Eingabepliine und Arbeitsplane aller Art, Massenberechnungen 
sowie Abrechnungen fertigen konnen. Sie sollen auch unter Aufsicht 
erfahrener Techniker einfache Bauausfiihrungen zu iiberwachen imstande 
sein. Hierher gehoren auch Techniker, die einfache landmesserische Arbeiten 
verrichten, sowie Maschinentechniker. 

Gruppe III: Fertige Techniker, die in der Regel mindestens drei Jahre 
der Gruppe II in der gleichen Fachrichtung angehorten, mittlere Kon
struktionen entwerfen, berechnen und entweder selbstandig ausfiihren oder 
bei groI3eren Bauausfiihrungen unter einem verantwortlichen Baufiihrer, 
Bauleiter oder Geschiiftsfiihrer tiitig sind, welcher fiir ihre Tatigkeit die 
Hauptverantwortung tragt. Hierher gehoren auch Techniker, die land
messerische Arbeiten selbstiindig verrichten. 

Gruppe IV: Selbstiindige Techniker, selbstandige Baufiihrer und 
Ingenieure eigener Verantwortung, die in der Regel mindestens 5 Jahre in 
Gruppe III beschiiftigt gewesen sind, wovon mindestens 3 Jahre in die 
gleiche Fachrichtung ihrer Stelle fallen miissen, Bauten und Konstruktionen 
unter eigener Verantwortung entwerfen oder berechnen oder Bauausfiih
rungen selbstandig lei ten oder abrechnen sowie auf Verlangen den Verkehr 
mit Bauherren und Behorden fiihren. Hierher gehoren auch selbstiindige 
Vermessungstechniker, denen solche der Gruppen II und III unterstellt 
sind oder die groI3ere und schwierigere Arbeiten auszufiihren haben, sowie 
Spezialisten fiir statische Berechnungen und Veranschlagungen, letztere 
jedoch nur, wenn sie Kalkulationen selbst aufstellen. 

3. Die Selbstandigkeit der zu Gruppe IV gebOrigen Teclmiker wird 
dadurch nicht beeintrachtigt, daI3 ihre Tiitigkeit durch den Geschiiftsleiter 

Janssen, Bauingenieur. 2. Auf!. 31 
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oder die mit der allgemeinen Aufsicht beauftragten Direktoren, Ober
ingenieure, Oberleiter groJ3erer Baustellen und abnliche Vorgesetzte beauf
sichtigt wird. 

4. Aushilfsweise Tatigkeit in einer anderen Gruppe oder voriibergehende 
Stellvertretung (z. B. in der Urlaubszeit, in Krankheitsfallen oder der
gleichen) bis zur Dauer von drei Monaten begriindet keinen Anspruch auf 
Anderung der Gruppenzugehorigkeit. 

5. Jugendliche Angestellte (bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres) 
und Angestellte, die das erste Berufsjahr noch nicht vollendet ha.ben, 
konnen um 10 vH unter dem Mindestgehalt entlohnt werden. Fiir Ange
stente, die in der Gruppe 1 im vierten Berufsjahr und in der Gruppe II im 
dritten Berufsjahre derselben Fachrichtung stehen, solI der Leistungs
zuschlag nach § 4, Ziffer 1, in der Regel 10 vH des Mindestgehaltes ihrer 
Gruppe betragen. 

Fiir minderleistungsfahige und erwerbsbeschrankte Angestellte konnen 
geringere als die tariflichen Mindestgehalter unter Hinzuziehung der An
gestelltenvertretung des Betriebes vereinbart werden. Wird eine Einigung 
nicht erzielt, so entscheiden die tariflichen Schlichtungsstellen. 

6. Bedingt die Lage der Baustelle, daJ3 der Angestellte fiir seinen Lebens
unterhalt erhohte Kosten aufwenden muJ3, so ist von Fall zu Fall hieriiber 
zwischen dem Arbeitgeber und dem Angestellten eine besondere Entschii.di
gung zu vereinbaren. 

7. Fiir Techniker, deren Ausbildung infolge Einberufung zum Kriegs
dienst erst in spaterem Lebensalter beendet war, kann die Durchlaufszeit 
fiir die Gruppe II verkiirzt werden. 

§ 5. Urlaub. 
1. Jeder Angestellte hat einmal im Kalenderjahr (Urlaubsjahr) An

spruch auf einen moglichst zusammenhangenden Urlaub. Der Urlaub wird 
unter Fortzahlung des Gehaltes gewahrt und ist nicht ablosbar. 

2. 1m ersten Kalenderjahr der Beschiftigung bei einer Firma steht dem 
Angestellten nur die Halfte des nachstehenden Urlaubs zu und nur dann, 
wenn er vor dem 1. J uli eingetreten ist. 

Wer im Laufe eines Urlaubsjahres ausscheidet, hat an den bisherigen 
Arbeitgeber Anspruch auf Urlaub, der nach den Dienstmonaten im laufen·· 
den Jahr anteilig unter Aufrundung auf volle Tage berechnet wird. 

3. Der Zeitpunkt des Urlaubs wird von der Geschaftsleitung im Be
nehmen mit den Angestellten unter Beriicksichtigung der geschiftlichen und 
personlichen Verhaltnisse festgelegt; das gleiche gilt fiir eine etwaige, aus
besonderen Griinden zugebilligte Verlingerung des Urlaubs iiber die nach
stehende Aufstellung hinaus. Die geregelte Fortfiihrung des Betriebes muLl 
sichergestellt sein. 

Der Urlaub betrii.gt in Arbeitstagen: 

Alter des Angestellten am 1. luuar des Urlaubsjahres 
Gruppe 

I u. II III IV 

Bis zum vollendeten 21. Lebensjahre .'. . . . . _ 6 
"Uber 21 Jahre bis zum vollendeten 25. Lebensjahre 9 9 12 
{tber 25 Jahre bis zum vollendeten 30. Lebensjahre 10 12 15 
{tber 30 Jahre . . • . . . . . . • • . . . . • . 12 15 18 
ttber 30 Jahre bei gleichzeitiger dreijahriger ununter-

brochener Betriebszugehorigkeit . 14 18 21 

4. Arbeitszeitversii.umnis infolge Krankheit wird bis zur Dauer der 
Frist des § 8 auf den Urlaub nicht angerecbnet, auch nicht Arbeitsver
saumnis infolge Wahmehmung von Sitzungen oder Verhandlungen, die 
sich aus diesem Reichstarifvertrage oder den auf Grund desselben bestehen
den oder zu schaffenden Bezirkstarifvertragen ergeben, femer Arbeitsver-
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saumnis infolge Todesfall im engsten Familienkreise (Ehe~atten, Eltem, 
Kinder und Geschwister). 

§ 6. Wettbewerbsverbot. 
Mit Angestellten, die eine besondere Vertrauensstellung innehaben, 

kann ein Wettbewerbsverbot nach den Bestimmungen des Handelsgesetz
buches schriftlich vereinbart werden. 1m iibrigen sind Wettbewerbsverbote 
unstatthaft. 

§ 7. Kiindigung. 
1. Fiir die Kiindigung gelten die gesetzIichen Bestimmungen, d. h. die 

Kiindigungsfrist betragt grundsiitzIich 6 W ochen und ist nur zum Viertel
jahresschluil zulassig. Kiirzere Kiindigungsfristen, die fiir beide Teile 
gleich sein miissen, und nicht unter einem Monat betragen diirfen, konnen 
zwischen dem Arbeitgeber und dem AngesteIIten vereinbart werden, jedoch 
nur fiir die ersten fiinf Dienst jahre im Betriebe. Diese Vereinbarung hat 
schriftlich zu erfolgen. In jedem FaIle ist die Kiindigung nur zum Monats
schluil zulassig. 

2. Die Kiindigung soIl schriftlich erfolgen. 

§ 8. Gehaltsfortzahlung in Krankheitsfallen. 
1. In unverschuldeten Fallen von Krankheit und Heilverfahren wird 

das Gehalt ohne Abzug von Bar- und Sachleistungen gesetzIicher Ver
sicherungen bis zur Hochstdauer von 6 W ochen, bei verheirateten Ange
stellten nach fiinfjahriger Tatigkeit in demselben Betriebe einmal im J ahr 
bis zur Dauer von drei Monaten weitergezahlt. 

2. Bei jedem Fembleiben von der ArbeitssteIIe ist der AngesteIIte ver
pflichti3t, dem Arbeitgeber tunlichst, am ersten Tage Mitteilung zu machen. 
Angestellte, die einer Krankenkasse angehoren, haben fiir Vorlegung ihres 
Krankenscheines, der ihre Arbeitsunfahigkeit bescheinigt, Sorge zu tragen. 
Bei Erkrankung von mehr als 5 Tagen kann der Arbeitgeber auf seine 
Kosten eine Untersuchung durch einen beamteten Arzt (Kreisarzt oder 
diesem gleichgestellten) verlangen. 

§ 9. Zeugnis. 
Der Angestellte kann bereits nach erfolgter Kiindigung ein Zeugnis 

verlangen, das den gesetzlichen Bestimmungen iiber Zeugaisse entspricht, 
jedoch als vorlaufiges bezeichnet werden kann, und dann beim Ausscheiden 
durch ein endgiiltiges zu ersetzen ist. Das Zeugnis mull, wenn es der An
gestellte wiinscht, eine Angabe dariiber enthalten, in welcher Gehaltsgruppe 
er tatig war und welches Gehalt er zuletzt bezogen hat. 

§ 10. Unfall- und Haftpflichtversicherung. 
Die Arbeitgeberorganisationen werden darauf hinwirken, dail die Arbeit

geber die technischen AngesteIIten, die nicht in der Berufsgenossenschaft 
versicherungspflichtig sind, gegen Unfall, und femer die Angestellten, 
denen die Leitung oder Beaufsichtigung einer Baustelle iibertragen ist, 
gegen Haftpflicht versichern. 

§ 11. Vertretung der Angestellten im Betriebe. 
Die Vert,retung der Angestellten in den Betrieben regelt sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 12. Schlichtung von Streitigkeiten. 
1. Die Schlichtungsstellen geben sich ihre Geschaftsordnung setbst 

nach einem von den Vertragsparteien des Reichstarifvertrages aufgestellten 
Muster. 

2. Organisationsfremde konnen die Schlichtungsstellen durch Vermitt
lung der vertragschlieilenden Organisationen anrufen, wenn sie sich ver
pflichten, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Schlichtungsstelle kann 
die Verhandlung von der Hinterlegung eines Kostenvorschusses abhangig 
machen. 

31* 
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3. Streitigkeiten aus den Tarifvertragen konnen durch die Organisa
tionen innerhalb einer Ausschlul3frist von 14 Tagen nach Entstehen des 
Streitfalles einer bezirklichen paritatisch zusammengesetzten Schlich
tungskommission zur Entscheidung unterbreitet werden, die moglichst 
innerhalb einer W oche zu entscheiden hat. 

4. Tritt die Schlichtungskommission nicht innerhalb einer W oche in 
Tatigkeit oder tritt bei der Abstimmung Stimmengleichheit ein oder will 
sich eine Organisation dem Spruch nicht unterwerfen, so kann jede Organi
sation innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Ablauf der Frist bzw. Zu
stellung des Spruches die Angelegenheit an das Tarifamt bringen. 

Die Organisationen konnen vereinbaren, da/3 eine Streitsache unter 
Umgehung der Schlichtungskommission sofort dem Tarifamt vorgelegt wird. 

5. Das Tarifamt besteht aus der gleichen Anzahl von Arbeitgebern 
und Angestellten und einem unparteiischen Vorsitzenden. 

Kommt tiber die Per§lon des Vorsitzenden eine Einigung nicht zustande, 
so sollen die bezirklichen Organisationen eine Stelle bestimmen, welche den 
Vorsitzenden ernennt. Kommt auch tiber diese Stelle eine Einigung nicM. 
zustande, so solI der Landgerichtsprasident des Bezirkes, in welchem das 
Tarifamt seinen Sitz hat, den Vorsitzenden ernennen. 

6. Gegen Entscheidungen des Tarifamtes kann jede zentrale Organi
sation innerhalb einer Ausschlul3frist von 21 Tagen nach Zustellung Be
rufung an das Haupttarifamt einlegen, jedoch nur dann, wenn die ange·· 
fochtene Entscheidung gegen den Sinn des Reichstarifvertrages oder gegen 
Entscheidungen des Haupttarifamtes versto/3t. Die Berufung bewirkt 
keinen Aufschub. 

7. Tritt ein Tarifamt innerhalb 14 Tagen nach Anrufung nicht in Tatig
keit, so entscheidet auf Antrag einer zentralen Organisation das Haupt
tarifamt. 

8. Das Haupttarifamt besteht aus je drei Vertretern der Arbeitgeber 
und Angestellten und aus einem Unparteiischen. 

9. Aul3er in den Fallen der Ziffern 6 und 7 ist das Haupttarifamt auf 
Antrag einer Partei berufen, grundsatzliche Streitfragen aus dem Reichs
tarifvertrage zu entscheiden. 

Besondere FaIle. 
10. Kommt eine Einigung tiber den Abschlul3 eines Bezirkstarifver

trages innerhalb drei Monaten nach Inkrafttreten des Reichstarifvertrages 
nicht zustande, oder scheitern die Verhandlungen vorher, so hat sich das 
Haupttarifamt auf Anruf einer Partei der Sache anzunehmen, urn eine 
Einigung zu erzielen. Wird ein Einigungsvorschlag des Haupttarifamtes 
voneiner beteiligten Bezirksorganisation abgelehnt, so ist auf Antrag in 
erneuter Verhandlung ein Schiedsspruch zu fallen, der fUr die beteiligten 
Organisationen bindend ist. 

II. Wenn bezirkliche Verhandlungen tiber Regelung der Gehalter 
(§ 2 des Bezirkstarifvertrages) zu keinem Ergebnis fUhren, so kann jede 
Organisation das Tarifamt anrufen. Das Tarifamt hat eine Einigung zu 
versuchen. Gelingt diese nicht, so hat es einen Schiedsspruch zu fallen, 
tiber dessen Annahme oder Ablehnung sich die Parteien innerhalb einer 
yom Tarifamt festzusetzenden Frist gegentiber dem Tarifamt zu erklaren 
haben. 

Wird der Schiedsspruch nicht von allen beteiligten Organisationen 
angenommen, so kann er auf Antrag einer der beteiligten Organisationen 
yom Haupttarifamt fUr bindend erklart werden. Hierzu ist erforderlich, 
da/3 der Spruch des Haupttarifamtes mit einer Stimme tiber die absolute 
Mehrheit gefallt wird. 

Halt das Haupttarifamt den Spruch des Tarifamtes, dessen Bindend
erklarung beantragt wird, nicht fUr tragbar, so kann es nach Ziffer 10 
verfahren. 
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§ 13. Durchfiihrung. der Vertrage. 
Die vertragschlieJ3enden Parteien verpflichten sich, ihren ganzen EinfluJ3 

zur Durchfiihrung und Aufrechterhaltung dieses Hauptvertrages sowie der 
auf Grund des angefUgten Vertragsmusters abgeschlossenen und von ihnen 
genehmigten Bezirkstarifvertrage einzusetzen und VerstoJ3e oder Um
gehungen nachdriicklichst zu bekampfen. KampfmaJ3nahmen VOl' Er
schopfung der vertraglichen Schlichtungsstellen sind unzulassig. 

§ 14. Vertragsdauer. 
1. Dieser Vertrag gilt vom 15. Februar 1926 bis 28. Februar 1927. 

Er gilt jedesmal urn ein Jahr verlangert, wenn er nicht drei Monate vor 
Ablauf gekiindigt wird. 

2. Jede am Vertrage beteiligte Organisation ist berechtigt, unter Wah
rung der vorgenannten Kiindigungsfrist aus dem Vertragsverhaltnis aus
zuscheiden. 

Berlin, den 15. Februar 1926. 

Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Hoeh- und Tiefbaugewerbes: 
Deutscher Arbeitgeberbund Reichsverband des 
fUr das Baugewerbe E.V. Deutschen Tiefbaugewerbes E.V. 

E. Behrens. Walter Ziegler. 

Beton- und Tiefbau-Arbeitgeber-Verband f1ir Deutschland E.V. 
Konig. 

Bund der technischen 
Angestellten und Beamten. 

Verband Deutscher Techniker. 
Zuther. 

E. Lustig. 

B. M u ste r Iii r di e Be zirk st aril v ertr age. 
Vertragsgebiet 

Auf Grund des am 15. Februar 1926 abgeschlossenen Reichst8ll'ifvertrages 
fUr technische Angestellte im Baugewerbe ist zwischen 

und 

nachstehender Bezirkstarifvertrag fUr die technischen Angestellten im Bau
gewerbe abgeschlossen worden. 

§ 1. Geltungsbereich. 
Der Vertrag gilt fUr folgendes Gebiet: 

§ 2. Gehaltsregelung. 
1. Das Gehalt betragt ab .. .......... . 

Ortsklasse 
in Gruppe I 
In Gruppe II 
In Gruppe III 
in Gruppe IV 

1 

mindestens 

2 3 
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2. Bestehende Gehalter. die iiber das vorstehend festgesetzte tarifliche 
Mindestgehalt der betreffenden Gruppe hinausgehen. gelten. soweit sie das 
Mindestgehalt iibersteigen. kiinftig als Leistungszulage gema13 § 4 Ziffer 1 
des Reichstarifvertrages. 

3. Ortsklasseneinteilung. 
a) Zur Ortsklasse 1 gehoren folgende Orte: 

b) Zur Ortsklasse 2 gehoren folgende Orte: 

usw. 

4. Die vorstehenden Gehaltssatze konnen mit einer Kiindigungsfrist 
von 14 Tagen erstmalig zurn ..................... gekiindigt werden. 
Macht keine der Parteien von dem Kiindigungsrecht Gebrauch. so ver
langert sich die Geltungsdauer jeweils urn ..... Monate. 

1m Falle der Kiindigung durch eine Partei hat sich die Gegenpartei 
innerhalb 14 Tagen zu Verhandlungen iiber die Neuregelung der GehiUter 
zu stellen. 

§ 3. Behandlung von Streitigkeiten. 

I. Schlicht·ungskommission. 
1. Zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Bezirkstarifvertrage 

wird (werden) fUr den Geltungsbereich dieses Vertrages ..... Schlichtungs-
kommission .. gebildet. die aus ..... Arbeitgebern und ..... Angestellten 
besteh . .. Den Vorsitz fUhrt ein Mitglied der Schlichtungskommission nach 
Ma13gabe der Geschaftsordnung. 

2. Die Schlichtungskommission .. hat (haben) ihren Sitz in ......... . 

II. Tarifamt. 
1. Es wird (werden) ..... Tarifamt .. gebildet. welche(s) aus ..... Ar-

beitgebern Und ..... Angestellten besteh ... Den V orsitz fUhrt ........ . 
2. Das (die) Tarifamt .. hat (haben) seinen (ihren) Sitz in .......... . 

§ 4. Vertragsdauer. 
Dieser Bezirkstarifvertrag gilt vorbehaltlich der Genehmigung durch die 

Vertragsparteien des Reichstarifvertrages yom ........ an fUr die Dauer 
des Reichstarifvertrages fiir technische Angestellte . 

.....................................• den .................................... . 

V orstehender Bezirkstarifvertrag wir~ hiermit genehmigt . 

....................................• den ..................................... . 

Berlin. den 15. Februar 1926. 

Arbeitsgemeinschart des Deutschen Boch- und Tiefbaugewerbes: 
Deutscher Arbeitgeberbund Reichsverband des 

fUr das Baugewerbe E.V. Deutschen Tiefbaugewerbes E.V. 
E. Behrens. Walter Ziegler. 

Beton- und Tiefbau-Arbeitgeber-Verband Inr Deutschland E.V. 
Konig. 

Bund der technischen 
AngesteUten und Beamten. 

E. Lustig. 

Verband Deutscher Technlker. 
Zuther. 
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Anlage 9. 

Allgemeine Verbindlichkeit der Vereinbarnng fiber die 
Einrichtung einer besonderen Betriebsvertretung fUr das 

Baugewerbe. 
In dem abgelaufenen alten Reichstarifvertrage fiir das Baugewerbe 

(Arbeiter) ist im § 7 die bisher immer ubliche Betriebsvertretung beibe
halten gewesen. Da ein neuer Reichstarifvertrag wegen verschiedener 
Umstande nicht zustande kommen konnte, mul3te die entstandene Lucke 
hinsichtlich der Betriebsvertretung ausgefUllt werden, und zwar durch eine 
besondere Vereinbarung, die am 9.0ktober 1924 in Hannover zustande 
kam. Eine solche Vereinbarung hat nach dem Betriebsrategesetz nur bin
dende Kraft, wenn sie fur allgemeinverbindlich erklart ist. Diese 
allgemeine Verbindlichkeit ist ausgesprochen worden durch VerfUgung der 
Reichsarbeitsverwaltung vom 15. Januar 1925. 

Vereinbarung liber die Betriebsvertretung der Arbeiter 1m Bangewerbe. 
Zwischen 

1. dem Deutschen Arbeitgeberbund fUr das Baugewerbe E.V., 
2. der Arbeitsgemeinschaft der deutschen industriellen Bauunterneh

mungen: 
a) Reichsverband des Deutschen Tiefbaugewerbes E.V., 
b) Beton- und Tiefbau-Arbeitgeber-Verband fUr Deutschland E.V. 

einerseits 
lmd 

1. dem Deutschen Baugewerksbund, 
2. dem Zentralverband der Zimmerer und verw. Berufsgenossen Deutsch

lands, 
3. dem Zentralverband christlicher Bauarbeiter Deutschlands, 
4. dem Zentralverband der Maschinisten und Heizer sowie Berufs

genossen Deutschlands 
andererseits 

ist nachstehende Vereinbarung getroffen: 
1. Von den Arbeitern eines Unternehmers sind auf jeder Arbeitsstelle 

Bau- oder Platzdelegierte zu ernennen oder von den vertragschlieBenden 
Arbeiterorganisationen zu bestimmen. Beschaftigt ein: Unternehmer auf 
einer Arbeitsstelle Arbeiter mehrerer Berufe, so sind nach Moglichkeit aIle 
beteiligten Berufe oder Organisationen zu berucksichtigen, und zwar konnen 
gewahlt werden: 

Bei einer Arbeiterzahl bis 19 1-2 Delegierte, 

" von 20" 49 3 
50" 99 5 

" 100 ,,199 6 
Die Zahl der Delegierten erhoht sich urn je einen in Betrieben von 

200 bis 999 Arbeitern fUr je weitere 200, von 1000 bis 5999 Arbeitern fUr 
je weitere 500, von 6000 und mehr Arbeitern fUr je weitere tausend. 

Fur das eigentliche Zimmerergewerbe konnen neben den Platzdele
gierten auf jeder Arbeitsstelle besondere Delegierte bestimmt werden. 

2. Die Namen der Baudelegierten und der Mitglieder des Delegierten
ausschusses sind dem Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter in der Reihen
folge, in der sie gewahlt oder bestimmt sind, schriftlich mitzuteiIen. Erst 
wenn die Meldung erfolgt ist, beginnt das Amt des Baudelegierten. Der 
Arbeitgeber hat die Namen durch Aushang an der Arbeitsstelle bekannt
zugeben. 

3. Sind auf einer Arbeitsstelle mehrere Delegierte bestellt, so erlischt 
bei Verringerung der Arbeiterzahl das Amt der dadurch iiberzahlig werden
den Delegierten entsprechend der vorstehenden Tabelle. 
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Nach Aufforderung des Arbeitgebers hat die Belegschaft innerhalb von 
drei Tagen zu entscheiden, welche Personen aIs Delegierte ausscheiden. 
Kommt keine Einigung zustande, verlieren diejenigen Personen die Dele·· 
gierteneigenschaft, welche zuletzt benannt worden sind oder auf der dem 
Arbeitgeber mitgeteilten Liste an letzter Stelle verzeichnet sind. 

Die Baudelegierten sollen mindestens 24 Jahre alt, mindestens ein Jahr 
im Baugewerbe tatig sein und nicht mehr in der Berufsausbildung stehen. 
In Angelegenheiten, die einen einzelnen Arbeiter betrefien, solI nach Mog
lichkeit nur der fUr seine Organisation oder seine Berufsgruppe zustandige 
Baudelegierte angerufen werden. 

4. Die Baudelegierten gelten fUr Arbeitsstellen mit weniger als 20 Arbei
tern als Betriebsobleute und fUr Arbeitsstellen mit 20 und mehr Arbeitern 
als Betriebsrate im Sinne des Betriebsrategesetzes. Die Aufgaben uncl 
Befugnisse der Baudelegierten erstrecken sich lediglich auf die einzelne 
Arbeitsstelle, auf der sie tatig sind. 

5. Zur Erledigung der iiber die einzelnen Arbeitsstellen hinausgehenden 
Aufgaben aus dem Betriebsrategesetz wahlen die Baudelegierten aus ihrer 
Mitte fiir alle innerhalb einer Gemeinde oder eines zusammengehorigen 
Wirtschaftsgebietes befindlichen Arbeitsstellen eines Unternehmers einen 
Delegiertenausschul3. Dieser hat die Befugnisse eines Gesamtbetriebsrates, 
uncl wenn bei demselben Unternehmer fUr das gleiche Wirtschaftsgebiet eine 
Angestellten- oder sonstige Betriebsvertretung besteht, die Befugnisse eines 
Arbeiterrates im Sinne des Betriebsrategesetzes fUr die unter diesen Tarif
vertrag fallenden Arbeitergruppen. 

Die Zahl der Delegiertenausschul3mitglieder richtet sich nach der Zahl 
der in den Gesamtbetrieben beschaftigten Arbeiter gemaJ3 den Bestimmungen 
unter Ziffer 1. Die einzelnen Berufsgruppen oder Organisationen sollen in 
dem Delegiertenausscbu13 moglichst ihrer Starke entsprechend vertreten sein. 

6. Zur Vertretung der Arbeitgeber gegeniiber den Baudelegierten und 
den Mitgliedern des Delegiertenausschusses sind neben dem Arbeitgeber und 
den Bevollmachtigten seines Geschaftssitzes auch die bevollmachtigten 
Vertreter des Arbeitgebers auf den Arbeitsstellen befugt. 

7. Die Baudelegierten haben die wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter 
dem Arbeitgeber gegeniiber wahrzunehmen. Insbesondere .haben sie in 
Gemeinschaft mit clem Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter clamber zu 
wachen, daJ3 auf der Arbeitsstelle der Lohn- und Arbeitstarif durchgefiihrt 
wird. Es liegt ihnen ob, das gute Einvernehmen innerhalb der Arbeiter
schaft, sowie zwischen dieser und dem Arbeitgeber zu fOrdern. Aul3erdem 
haben sie gemeinsam mit dem Arbeitgeber oder seinem Stellvertreter ihr 
Augenmerk auf die Bekampfung der Unfall- und Gesundheitsgefahren auf 
der Arbeitsstelle zu richten und die Gewerbeaufsichtsbeamten und andere 
in Betracht kommende Stellen bei dieser Bekampfung durch Anregung, 
Beratung und Auskunft zu unterstiitzen. 

8. Den Arbeitgebern und ihren Stellvertretern ist untersagt, Arbeiter 
in der 'O'bernahme oder Ausiibung eines Delegiertenpostens zu beschranken 
oder sie wegen der 'O'bernahme oder der Ausiibung dieses Postens zu be
nachteiligen. 

9. Das Amt des Baudelegierten erlischt ohne weiteres, wenn die Arbeit 
auf der Arbeitsstelle, fUr die er bestellt war, oder die Arbeit seiner Berufs
gruppe dem Ende nahe oder beendet ist. Wird ein Baudelegierter aus diesem 
Grunde entlassen, so gilt dies nicht als MaJ3regelung. Fiir die Entlassung 
gelten im iibrigen die Bestimmungen der §§ 96 und 97 des Betriebsrate
gesetzes. Mit dem Erloschen des Amtes als Baudelegierter erlischt ohne 
weiteres auch die Mitgliedschaft im Delegiertenausschul3. 

10. Die Baudelegierten haben ihre Tatigkeit in cler Regel aul3erhalb der 
Arbeitszeit auszuiiben. N otwendige Versaumnis von Arbeitszeit infolge 
Ausiibung des Platz- oder Baudelegiertenpostens hat eine Minderung cler 
Entlohnung nicht zur Folge. Auf Verlangen des Arbeitgebers hat der Bau
delegierte die Notwendigkeit der Arbeitsversaumnis nachzuweisen. 
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11. Soweit durch die vorstehenden Bestimmungen die Rechte und 
Pflichten der Arbeitervertreter nicht geregelt sind, gelten sinngemiU3 die 
Bestimmungen des Betriebsrategesetzes. 

12. Um die Pflichten aus dem Vorstehenden zu erfUIlen, sind die Ver
treter der vertragschlieJ3enden Arbeiterorganisationen berechtigt, die 
Arbeitsstelle im Benehmen mit den Vertretern des Arbeitgebers, und zwar 
moglichst wahrend der Pausen, zu betreten. Der Arbeitgeber haftet nicht 
fUr UnfaIle, die dem Betreffenden auf der Baustelle zustoJ3en. 

13. Diese Vereinbarung tritt am 20.0ktober 1924 in Kraft. Sie kann 
mit einer Frist von drei Monaten zum SchluJ3 jedes Kalendervierteljahres 
gekiindigt werden. 

Kommt ein neuer Reichstarifvertrag zustande, so geht diese Verein
barung in den Reichstarifvertrag tiber. 

Hannover, den 9.0ktober 1924. 

Arbeitsgemeinscbaft der deutscben industriellen Bauunternebmungen: 
Reicbsverband des Deutscben Tiefbaugewerbes E.V. 

gez. i. A.: A. Dietrich. 

Beton- und Tiefbauarbeitgeberverband fUr Deutscbland E.V. 
gez. i. A.: Stroux. 

Deutscber Arbeitgeberbund fUr das Baugewerbe E.V. 
gez. i. A.: Grundmann. 

Deutscber Baugewerksbund. 
gez.: Fritz Paeplow. 

Zentralverband der Zimmerer und verw. Berufsgenossen Deutscblands. 
gez. i. A.: Schonfelder. 

Zentralverband cbristlicber Bauarbeiter Deutschlands. 
gez.: Jos. Wiedeberg. 

Zentralverband der Maschinisten und Heizer 
sowie Berufsgenossen Deutschlands. 

Der Priisident 
der Reichsarbeitsverwaltung 

(Tarifabteilung) 
Nr.IV 401/307. 

gez.: F. Rusch. 

Berlin NW 40, den 15. Januar 1925. 
Scharnhorststr.35. 

Entscheidung. 
Die nachstehende tarifliche Vereinbarung wird fUr den angegebenen 

Geltungsbereich gemaJ3 § 2 der Verordnung yom 23. Dezember 1918 in der 
Fassung des Gesetzes yom 23. Januar 1923 (Reichsgesetzblatt S.67) fUr 
allgemeinverbindlich erklart: 

1. Vertragsparteien 
a) auf Arbeitgeberseite: 
Deutscher Arbeitgeberbund fUr das Baugewerbe E.V.; 
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen industriellen Bauunternehmungen 

(Reichsverband des Deutschen Tiefbaugewerbes E.V. und Beton- und Tief
bauarbeitgeberverband fUr Deutschland E.V.); 

b) auf Arbeitnehmerseite: 
Deutscher Baugewerksbund; 
Zentralverband der Zimmerer und verwandter Berufsgenossen Deutsch

lands E.V.; 
Zentralverband christlicher Bauarbeiter Deutschlands; 
Zentralverband der Maschinisten und Heizer sowie Berufsgenossen 

Deutschlands. 
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2. Abgeschlossen am 9.0ktober 1924 (Vereinbarung tiber die Betriebs
vertretung der Arbeiter im Baugewerbe). 

3. Beruflicher Geltungsbereich der allgemeinen Verbindlichkeit: Ge
werbliche Arbeiter im Bau-, Maurer-, Zimmerer-, Beton-, Eisenbeton- undl 
Tiefbaugewerbe. Die allgemeine Verbindlichkeit erfaJ3t nicht das Arbeits
verhii.ltnis von Bauarbeitern, die in einem Betriebe, der nicht Baubetrieb 
ist, dauernd mit Instandsetzungs- oder Erneuerungsarbeiten beschii.ftigt 
sind. Sie erstreckt sich ferner nicht auf das Arbeitsverhaltnis von Bau
arbeitern, die in Betrieben der Reichs-, Staats- oder Kommunalverwaltungen 
stii.ndig beschiiftigt werden. 

4. Raumlicher Geltungsbereich der allgemeinen Verbindlichkeit: Gebiet 
des Deutschen Reiches. 

5. Die allgemeine Verbindlichkeit beginnt mit Wirkung yom 1. De
zember 1924. 

1. V.: (gez.) Meyer. 

Die Vereinbarung fiber die Betriebsvertretung der Arbeiter im Baugewerbe 
yom 9. Oktober 1924 

erfahrt unter Aufhebung der Abanderungsvereinbarung yom 13. Februar 
1926 folgende Abanderung: 

a) Die Ziffer 2 der Vereinbarung lautet in Zukunft: 
"Die Namen der Baudelegierten und der Mitglieder des Delegierten

ausschusses sind dem Arbeitgeber oder dem hierfiir bevollmachtigten 
BaufUhrer, Polier oder Schachtmeister in der Reihenfolge, in der sie gewahlt 
oder bestimmt sind, schriftlich mitzuteilen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
den zur Empfangnahme der Mitteilung Bevollmachtigten zu benennen. 
Erst wenn die Meldung erfolgt ist, beginnt das Amt des Baudelegierten. 
Der Arbeitgeber hat die Namen durch Aushang an der Arbeitsstelle bekannt
zugeben." 

b) DerAbsatz 2 der Ziffer 3 derVereinbarung lautet in Zukunft: 
"Nach Aufforderung des Arbeitgebers hat die Belegschaft innerhalb von 

drei Tagen zu entscheiden, welche Personen als Delegierte ausscheiden. 
Kommt keine Entscheidung zustande, verlieren diejenigen Personen die 
Delegierteneigenschaft, welche zuletzt benannt worden sind oder auf der 
dem Arbeitgeber oder seinem nach Ziffer 2 Bevollmii.chtigten mitgeteilten 
Liste an letzter Stelle verzeichnet sind." 

Berlin, den 27. August 1926. 

Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Hoch- und Tlefbaugewerbes: 
a) Deutscher Arbeitgeberbund fUr das Baugewerbe. 

gez.: Dr. Grundmann. 

b) Reichsverband des Deutschen Tiefbaugewerbes E.V. 
gez.: Walter Ziegler. 

Beton- und Tlefbauarbeltgeberverband flir Deutschland. 
gez.: Unterschrift. 

Deutscher Baugewerksbund. 
gez.: N. Bernhard. 

Zentralverband der Zimmerer und verw. Berufsgenossen Deutschlands. 
gez.: Wolgast. 

Zentralverband chrlstlicher Bauarbelter. 
gez.: Jos. W iede berg. 

Zentralverband der Maschinisten und Heizer. 
gez.: Balleng. 
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Betriebswissenschaft. Ein Uberblick uber das lebendige Schafi'en des 
Bauingenieurs. Von Dr.-Ing. Max Mayer, Duisburg. Mit 31 Textabbil
dungen. ("Handbibliothek fur Bauingenieure". I. Teil: Hilfswissen
schaften, 5. Band.) X, 220 Seiten. 1926. Gebunden RM 16.50 

Aus den zahlreichen Besprech ungen: 
..• Die vom Verfasser behaudelten Punkte beziehen sich VOl' aIlem aut die Gro/l-Uuter

nehmnngen, bei welchen del' einzelne nicht die Gesamtverantwortung, sondern nul' Teil
verantwortongeo, sei es tiir den Betrieb, an der BausteIle, aut dem Bureau oder in irgend
welcher anderen Form zu iibernehmen hat. Er tiihrt die 12 Grundsatze von Emerson auf, 
wobei er jeden einzelnen Grundsatz in Hinsicht auf die Betriebswissenschaft eingehender 
beleuchtet ••• Es ist zu begriillen, da/l gerade die Groll-Unternehmungen, wie auch von 
dem Verfasser aufgetiihrt, sich in ihren Verbanden znsammengetunden haben, urn sieh 
neben dem Fortschritt del' Wissenschatt, die sich aut das Konstrllktive des Bauens bezieht, 
tiir die neue Hiltswissenschatt nBetriebswissenschatt" einzusetzen. 

Das vorliegende Werk kann also nicht nnr dem in del' Praxis stehenden Bau-Ingenieur, 
sondern auch jedem Unternehmer zum Studium del' Betriebswissenschatt bestens emptohlen 
werden. (Bauzeitung.) 

•.. Das Werk gibt dem, del' im Betriebe lebt und in die Anschauung und Erfahruug 
hineiugewachsen ist, wertvoIle Anregungen und einen Tichtigen Standpunkt tiir Urteil und 
Weiterentwicklung. Auch demjenigen, del' die Betriebe erst oberllachlich kennt, dem An
tanger und Studenten, dem Praktikanten und BoreaningenieuT, 8charft es den Blick tiir 
seine Beobachtungen und bietet ihm die Grundlage zu einer gesuuden Kritik und einem 
richtigen Verstandnis del' Bautatigkeit. (Elektrotechnische Zeitschritt.) 

Betriebskosten und Organisation im Baumaschinenwesen. 
Ein Beitrag zut Erleichterung der Kostenanschlage fur Bauingenieure mit 
zahlreichen Tabellen der Hauptabmessungen der gangbarsten Gro13gerate. 
Von Dipl.-Ing. Dr. Georg Garbotz, Privatdozent an der Technischen Hoch
schule Darmstadt. Mit 23 Textabbildungen. IV, 124 Seiten. 1922. 

RM 4.20 

Kalkulation und Zwischenkalkulationim GroBbaubetriebe. 
Gedanken uber die Erfassung des Wertes kalkulativer Arbeit und deren 
Zusammenhange. Von Rudolf Kundigraber. Mit 4 Abbildungen. IV, 
58 Seiten. 1920. RM 2.50 

"'Ober Kostenberechnung im Tiefbau unter besonderer Beruck
sichtignng gro13erer Erdarbeiten. Von Dr.-Ing. Heinrich Eckert. Mit 5 
Abbildungen im Text und 96 Tabellen. IV, 120 Seiten. 1925. 

RM 6.-; gebunden RM 7.-

Kostenberechnung im Ingenieurbau. Von Dr.-Ing. Hugo Ritter, 
Berlin. VI, 114 Seiten. 1922. RM 3.40 

@) Material- und Zeitaufwand bei Bauarbeiten. 109 Tabellen 
zur Ermittlung der Kosten von Erd-, Manrer-, Zimmerer-, Dachdecker-, 
Spengler-, (Klempner-), Tischler-, Glaser-, Hafner- (Ofensetzer-), Maler
und Anstreicher-Arbeiten. Von Arnold Ilkow, Zivilingenieur fUr das Bau
wesen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. VI, 64 Seiten. 
(Zweifach mit Notizblattern durchschossen.) 1926. RM 4.40 

Das mit (~ bezeichnete Werk ist im Verlag von Julius Springer in Wien erschieDeD. 



Verlag von Julius Springer III Berlin W 9 

B Taschenbuch fiir Ingenieure nnd Architekten. Unter 
Mitwirkung von Prof. Dr. H. Baudisch, Wien, lng. Dr. Fr. Bleich, Wien, 
Prof. Dr. Allred Haerpfer, Prag, Dozent Dr. L. Huber, Wien, Prof. Dr. 
P. Kresnik, Briinn, Prof. Dr. e. h. J. Melan, Prag, Prof. Dr. F. Steiner, 
Wien, herausgegeben von lng. Dr. Fr. Bleich und Prof. Dr. e. h. J. Melan. 
Mit 634 Abbildungen im Text und auf einer Tafel. X, 706 Seiten. 1926. 

Gebunden RM 2i.50 
Alles, was der Bauingenieur, Arehitekt, Baumeister und Bauteehniker an wiehtigstem 

Wissensstoff, vorallem abel' an Tahellenmaterial, Formeln, Regeln und Bauvorsehritten. beim 
Entwurf im Bureau oder an del' Baustelle benotigt, wird ihm in diesem neuen Tasehenbueh 
auf mehr als 700 Seiten und an Hand von iiber 600 klaren Zeiehnungen, iibersiehtlieh ge
ordnet, in gedrangter Klirze und dennoeh lliekenlos zur Vertligung gestellt. Damit dlirfte 
das Tasehenhueh sehr bald zum standigen Rlistzeog jedes Baufaehmannes werden. Aber 
nieht nul' fiir den Praktiker, sondern aueh flir den Studierenden an teehnisehen Hoeh
schul en, den hoheren Gewerbesehulen und ahnliehen Anstalten wird dieses Bueh als Lehr
behelf und Naehsehlagewerk unentbehrlieh werden. 

Das Tasehenbuop trltt in dieser Neugestaltung an die Stelle des zuletzt 1924 in 56. Aus
gabe erschienenen Osterreic\.Iisehen Ingenieur- und Architektenkalenders und beriicksichtigt 
samtliche Bauvorschriften Osterreichs und der Naehtolgestaaten, dane ben . aber auch aile 
reichsdeutschen und schweizerisehen Bauvorschriften, wo diese von den en Osterreiehs und 
del' Nachfolgestaaten abweichen, so dall mit diesem Werk samtlichen Ingenieuren nnd Archi
tekten das neuzeitiichste Taschenbuch des gesamteu Baningenienrwesens geboten 1st. 

Taschenbnch fiir Baningenieure. Unter Mitwirkung von Fach
leuten herausgegeben von Geh. Hofrat Prof Dr.-Ing. e. h. M. Foerster, 
Dresden. Vierte, verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 3193 Text
figuren. In zwei Teilen. XVI, 2399 Seiten. 1921. Gebunden RM 16.--

Das Taschen buch umschliellt das gesamte Gehiet des Baningenienrwesens, einschlielllieh 
der grundlegenden mathematischen und mechanlschen Wissensehaften und del' flir Hau
ingenieure bedeutsamen Grenzgebiete. Es ist sowohl ein Lehr- und Unterrichtsbueh flir 
die Studierenden del' technisehen Hochschulen, als aueh ein Nachschlage- und Erganzungs
werk fiir die Praxis. 

Erganznngen znr vierten Anfiage des Taschenbnchs fiir 
Baningenieure, betrefi'end neue deutsche Bestimmungen fUr den 
Eisenbetonbau und den Eisenbau vom Jahre 1925. Von Geh. Hofrat 
Prof. Dr.-Ing. e. h. Max Foerster, Dresden. Mit 16 Textfiguren. 30 Seiten. 
1925. RM 0.60 

Der Baningenienr. Zeitschrift fiir das gesamte Bauwesen. Organ des 
Deutscheli Eisenbau-Verbandes und des Deutschen Beton-Vereins, der 
Deutschen Gesellschaft fiir Bauingenieurwesen,des Beton- und Tiefbau
Wirtschaftsverbandes und des Beton- und Tiefbau-Arbeitgeberverbandes 
fiir Deutschland mit Beiblatt: Die B au nor m u n g. Mitteilungen des 
Deutschen Normenausschusses. Herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. e. h. 
M. Foerster, Dresden, Prof. Dr.-Ing. W. Gehler, Dresden, Prof. Dr.-Ing. 
E. Probst, Karlsruhe, Dr.-Ing. W. Petry, Oberkassel, Dipl.-Ing. W. Rein, 
Berlin. Vierteljahrlich RM 7.50; Einzelheft RM 0.80 

"Der Bauingenieur" behandelt samtliche Gehiete del' Bauwissenschaften unter Berlick
siehtignng folgender Gesiehtspunkte: Planmallige Erzengnng nnd wirtschaftliche Ans
nntznng der Baustotfe, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei der HersteIlung von Hall
werken des Hochban- nnd Bauingenieurwesens mit gleichzeitiger Sicherheit und befrie
digender aullerlicher Gestaltung. Zusammenarbeit von Bauingenieuren und Architekten, 
Erhohung del' Wirtschaftlichkeit durch Normung del' EinzelteiJe. 

Das mit @ bezeichnete Werk ist im Verlag von Julius Springer in Wien erschienen. 
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Die Statik des ebenen Tragwerkes. Von Martin Grining, ord. 
Professor an der Technischen Hochschule zu Hannover. Mit 434 Text
abbildungen. VIII, 706 Seiten. 1925. Gebunden RM 45.-

Statik fiir den Eisen- und Maschinenbau. Von Prof. Dr.-Ing. 
Georg Unold, Chemnitz. Mit 606 Textabbildungen. VIII, 342 Seiten. 1925. 

Gebunden RM 22.50 

Elastizitat und Festigkeit. Die fiir die Technik wichtigsten Satze und 
deren erfahrungsmallige Grundlage. Von C. Bach und R. Baumann. 
N e u n t e, vermehrte Auflage. Mit in den Text gedruckten Abbildungen, 
2 Buchdrucktafeln und 25 Tafeln in Lichtdruck. XXVIII, 687 Seiten. 
1924. Gebunden RM 24.-

Die Kraftfelder in .festen elastischen Korpern und ihre 
praktischen Anwendungen. Von Privatdozent Dr.-Ing. Th. Wyss, 
Danzig. Mit 432 Abbildungen im Text und auf 35 Tafeln. VIII, 368 
Seiten. 1926. Gebunden RM 25.50 

Die Knickfestigkeit. Von Dr.-Ing. Rudolf Mayer, Privatdozent an der 
Technischen Hochschule in Karlsruhe. Mit 280 Textabbildungen und 
87 Tabellen. VIII, 502 Seiten. 1921. RM 20.-

Die gewohnlichen und partieUen Differenzengleichungen 
der Baustatik. Von Dr.-Ing. Friedrich Bleich, Wien, und Prof. 
Ing. Dr. E. Melan, Wien. Mit 74 Abbildungen. VII, 350 Seiten. 1927. 

Gebunden RM 28.50 

Der durchlaufende Trager fiber ungleichen offnungen. 
Theorie, gebrauchsfertige Formeln, Zahlenbeispiele. Von Prof. Dr.-Ing. 
Emil Kammer, Darmstadt. Mit 303 Abbildungen im Text und auf 4 
Tafeln. VIII, 269 Seiten. 1926. RM 25.50; gebunden RM 27.-

Berechnung von Behaltern nach neueren analytischen und 
graphischen Methoden fur Studierende und lngenieure und zum 
Gebrauche im Konstruktionsbiiro. Z wei t e, vollstandig umgearbeitete 
und erweiterte Auflage mit Benutzung der gemeinsam mit Prof. Dr. K. 
v. T e r zag h i bearbeiteten ersten Auflage herausgegeben von Prof. Dr.
tng. Theodor P~schl, Prag. Mit 71 Textabbildungen. VI, 212 Seiten. 
1926. Gebunden RM 15.60 

Die Sicherheit der Bauwerke und ihre Berechnung nach 
Grenzkraften anstatt nach zuIassigen Spannungen. 
Von Dr.-Ing. Max Mayer, Duisburg. Mit 3 Textabbildungen. VI, 66 
Seiten. 1926. RM 2.70 

(w)Baupolitik als Wissenschaft. Von Dr. Karl H. Brunner. 80 
Sciten. 1925. RM 2.85 

Das mit C~ bezeiehnete Werk ist im Verlag von Julius Springer in Wien ersehienen. 
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Handbibliothek fUr Bauingenienre. Ein Hand- und Nachschlage
buch ftir Studium und Praxis. Herausgegeben von Robert Otzen, Geh. 
Regierungsrat, Professor an der Technischen Hochschule zu Hannover. 

Fertig Hegen vor: I. Teil: Hilfswissenschaften. 
1. Band: Mathematik. Von Prof. Dr. phil. H. E. Timerding, Braunschweig. 

Mit 192 Textabbildungen. VIII, 242 Seiten. 1922. Gebunden RM 6.40 
2. Band: Mechanik. Von Dr.-Ing. Fritz Rabbow, Hannover. Mit 237 Text-

figuren. VIII, 204 Seiten. 1922. Gebunden RM 6.40 
3. Band: Maschinenkunde. Von Prof. H. Weihe, Berlin. Mit 445 Textab-

bildungen. VIII, 232 Seiten. 1923. Gebunden RM. 6.40 
4. Band: Vermessungskunde. Von Prof. Dr.-Ing. Martin Niibauer, Karlsruhe. 

Mit 3« Textabbildungen. X, 338.Seiten. 1922. Gebunden RM 11.-
5. Band: Betriebswissenschaft. Ein Uberblick tiber das lebendige Schaffen 

des Bauingenieurs. Von Dr.-Ing. Max Mayer, Duisburg. Mit 31 Textab
bildungen. X, 220 Seiten. 1926. Gebunden RM 16.50 

II. Teil: E i sen bah n w e sen un d S tii. d t e b au. 
1. Band: Stiidtebau. Von Prof. Dr.-Ing. Otto Blum, Hannover, Professor 

G. Schimpff t, Aachen, Stadtbau-Inspektor Dr.-Ing. W. Schmidt, Stettin. 
Mit 482 Textabbildungen. XIV, 478 Seiten. 1921. Gebunden RM 15.-

2. Band: Linienftihrung. Von Prof. Dr.-Ing. Erich Glese, Hannover, Prof. 
Dr.-Ing. Otto Blum, Hannover und Prof. Dr.-Ing. Kurt Risch, Hannover. 
Mit 184 Textabbildungen. XII, 435 Seiten. 1925. Gebunden RM 21.-

3. Band: Unterbau. Von Prof. W. Hoyer, Hannover. Mit 162 Textabbildungen. 
VIII, 187 Seiten. 1923. Gebunden RM 8.-

4. Band: Oberbau und Gleisverbindungen. Von Dr.-lng. AdoH BloB, Dres.den. 
Mit 245 Textabbildungen. VII, 174 Seiten. 1927. Gebunden RM 13.50 

6. Band: Eisenbahnhochbauten. Von Regierungs- und Baurat C. Cornelius, 
Berlin. Mit 157 Textabbildungen. VIII, 128 Seiten. 1921. Gebunden RM 6.40 

7. Band: Sicherungsanlagen im Eisenbahnbetriebe auf Grund gemeinsamer 
. Vorarbeit mit Prof. Dr.-Ing. M. Oder t, verfaJ3t von Geh. Baurat Prof. 

Dr.-Ing. W. Cauer, Berlin. Mit einem Anhang: Fernmelde-Anlagen und 
Schranken von Regierungsbaurat Dr.-Ing. F. Gerstenberg, Berlin. Mit 
484 Abb. im Text und auf 4 Taf. XVI, 460 S. 1922. Gebunden RM 15.-

8. Band: Verkehr und Betrieb der Eisenbahnen. Von Prof. Dr.-Ing. Otto 
Blum, Hannover, Oberregierungsbaurat Dr.-Ing. G. Jacobi, Erfurt und 
Prof. Dr.-Ing. Kurt Risch, Hannover. Mit 86 Textabbildungen. XIII, 
418 Seiten. 1925. III. Teil: Was s e r b au. Gebunden RM 21.-

1. Band: Der Grundbau. Von Prof. O. Franzius, Hannover. Unter Benutzung 
einer ersten Bearbeitung von Regierungsbaumeister a. D. O. Richter, 
Frankfurt a. M. Mit 389 Textabbildungen. VIII, 360 Seiten. 1927. 

Gebunden RM 28.50 
2. Band: See- und Seehafenbau. Von Reg.- und Baurat Professor H. Proetel, 

Magdeburg. Mit 292 Textabbild. X, 221 Seiten. 1921. Gebunden RM 7.50 
4. Band: Kanal- und Schleusenbau. Von Regierungs- .und Baurat Friedrich 

Engelhard, Oppeln. Mit 303 Textabb. u. 1 farb. Ubersichtskarte. VIII, 
261 Seiten. 1921. Gebunden RM 8.50 

7. Band: Kulturtechnischer Wasserbau. Von Geh. Regierungsrat Professor 
E. KrUger, Berlin. Mit 197 Textabb. X, 290 Seiten. 1921. Gebunden RM 9.50 

IV. Teil: Konstruktiver lngenieurbau. 
1. Band: Statik. Von Prof. Dr.-Ing. Walther Kaufmann, Hannover. Mit 

385 Textabbildungen. VIII, 352 Seiten. 1923. Gebunden RM 8.40 
2. Band: Der Holzbau. Grundlagen der Berechnung und Ausbildung von 

Holzkonstruktionen des Hoch- nnd lngenieurbaues. Von Dr.-Ing. Theodor 
Gesteschi, Berat.lng. in Berlin. Mit 533 Textabbildung. X, 422 Seiten. 
1926. Gebunden RM 45.-

3. Band: Der Masslvbau (Stein-, Beton- undElsenbetonbau). Von Geh. Reg.-Rat 
Prof. Robert Otzen, Hannover. Mit 497 Textabbildungen. XII, 492 Seiten. 
1926. Gebunden RM 37.50 
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