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Vorwort. 

Die Anregung zu dem vorliegenden Buche ist keine zufallige und 
keine einmalige. lch fand bei Besuchen befreundeter Firmen immer wieder, 
selbst bei scheinbar straffster Organisation, eine gewisse Willkur in Einzel
heiten. Dies gab mil' oft das Empfinden, als ob sich die betreffenden 
Leiter uber die Grundlagen und den Sinn ihrer inneren VVerksorganisation 
nie ganz klar waren, wenn sie auch die auBeren Ziele des betreffenden 
Werkes fest im Auge behielten. Um nach meinem Konnen wenigstens 
zur Behebung dieses Mangels vieleI' deutscher Werke beizutragen, habe 
ich es unternommen in dem vorliegendem Buche meine ErfahI'Ullgen und 
Anschauungen niederzulegen. Selbstverstandlich wird ein groBer Teil des 
von mir Gebrachten nicht neu, sondern bereits Allgemeingut weiter ICreise 
sein. Auch habe ich naturlich vieles ubernommen, wie ich es an alideren 
Stellen sah. Manches muBte ich auf den von mil' geleiteten Betrieb 
zuschneigen, und vieles haben mil' die Beamten del' betreffenden Abtei
lungen mitgebracht, odeI' auf meine Anregung hin ausgearbeitet. Allen, 
die mir in jahrelanger treuer Arbeit beim Ausbau del' Organisation des von 
mil' geleiteten Werkes geholfen haben, mochte ich noch an diesel' Stelle 
meinen herzlichsten Dank aussprechen. Die Leser dieses Buches abel' 
mochte ich bitten, es so zu nehmen, wie es gegeben wurde, als Anregung 
zum Nachdenken uber Organisationsfragen, und zur Empfehlung fester 
Entscheidungen im inneren Betrieb. 

Wilhelmshaven, im Oktober 1917. 

Dr.-lng. Ewald Sachsenbel'g. 
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Einleitung. 

Die Organisation eines Fabrikbetriebes ist etwas durchaus Lebendiges. 
Man darf also in dieser Besprechung der Organisationsgrundlagen keine 
Rezepte erwarten, nach denen die verschiedensten Betriebe zu leiten sind. 
Es konnen nur Richtlinien gegeben werden, an Hand derer bei ahnlichen 
Verhaltnissen ahnliche Systeme ausgebildet werden konnen. f..-uch alle 
die Anschauungen, die in den nachfolgenden Seiten niedergelegt sind, und 
die Vorschlage, die gemacht werden konnten, bedeuten, abgesehen von 
ihrer Entstehung aus rein subjektiver Erfahrung, nur einen Punkt in einer 
langen Entwicklungsreihe. Sie werden immer wieder durch neue Erfahrungen 
geandert, und durch weitere Verarbeitung verbessert werden mussen. So
bald fel'ller die Personen, die in einem Betriebe arbeiten, oder del' Charakter 
des Betriebes selbst, und die Art der zu verarbeitenden Rohstoffe eine 
andere wird, sind grundlegende Verschiebungen in den Richtlinien der 
Leitung notwendig. 

Trotz alledem kann die Durcharbeitung von Erfahrungen, die an einer 
Stelle gemacht wurden, stets der' Ausbildung einer neuen Organisation 
zu gute kommen. Gewisse grundlegende Fragen wiederholen sich immer, 
und bestimmte Reihen von Fehlel'll werden stets wieder gemacht. An 
dies en Stellen wird sich ein wirklicher Organisator die einmal bekannten 
Unterlagen zu nutze machen. Es ist bei del' Organisation wie bei jedem 
anderen Konnen auch. Gewisse Handgriffe mussen bekannt und gekonnt 
sein, der groBe Zug und die wirkliche Leistung, die erst den Menschen von 
dem Menschen unterscheidet, konnen dann erst gezeigt werden. Diese 
sind dann allerdings nicht mehr lehrbar, sondel'll Sache des Charakters 
und der geistigen Fahigkeiten des Betreffenden. 

Da nun im folgendem die lebendigen Formen del' Fabrikleitung und ihre 
Grundlagen besprochen werden sollen, mussen die mehr mechanischen, 
zumal der Aufbau del' Werkstatten und Gebaude, der Transpol'tvorrich
tungen und aller dahin gehorigen Anlagen, hier unberiicksichtigt bleiben. 
Uber die Anlagen bestimmter Arten von Fabriken besteht so umfangreiche 
und erschopfende Literatur, und dann liegen die Angaben in jedem FaIle 
so ungeheuer verschieden, daB die Behandlung solcher Fragen ausscheiden 
muB, wenn die Formen del' inneren Organisation eingehender betrachtet 
werden sollen. 

Mit dem Menschenmaterial einer Fabril{:, dessen Auswahl, Behandlung, 
Ausbildung und Bezahlung wird sich der erste Teil des Buches beschaftigen. 
Eine Bespl'echung del' Schreibzentrale bildet den Uhel'gang zum zweiten 
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2 Einleitung. 

Teile. In diesem soll eine Betrachtung der Bewegung des Geldes durch 
ein Unternehmen angeschlossen werden, wobei sich Gelegenheit findet 
Lohnungs- und Gehaltsfragen, Preisberechnung, Unkostenfeststellung und 
Rechnungswesen eingehender darzustellen. Der Bewegung des aktiven 
GebUdes, des Geldes, entspricht dann diejenige des passiven, des Materials. 
Hierbei werden die Einzelheiten des Einkaufs, der Lagerverwaltung und 
der Materialverrechnung, sowie im AnschluB daran die Vorkalkulation be
sprochen. Zum SchluB solI dann noch eine Darstellung der Gesamtkon
trolle aller Teile durch die Statistik und die wichtigsten Gesichtspunkte 
der Verkaufsorganisation gegeben werden. 



Der Arbeiter. 

Die groBen Grundlagen einer Fabrik bildet der Arbeiterstamm. Er 
entscheidet liber die Fabrikationsmoglichkeit. Wenn mit schlechten oder 
fUr eine gewisse Arbeit nicht geeigneten Leuten gearbeitet werden muB, 
ist selbst bei bester Leitung, besten Maschinen, bester Konstruktion usw. 
vieles gar nicht herzustellen. Bei der Neuanlage einer Fabrik, die flir be
stimmte Zwecke gebaut wird, muB also unter allen Umstanden berlick
sichtigt werden, ob auch in der Gegend der betreffende Arbeiterstamm r 

der sich flir diese Arbeit eignet, zu erhalten ist, oder ob er wenigstens in 
einer Zeit, mit der das Leben des Unternehmens noch nicht rechnet, heran
zuziehen oder zu -bilden ist. Es sollte sogar so weitgehende Rlicksicht ge
nommen werden, daB manche Fabriken, besonders solche £iir feinmechanische 
Artikel, in solchen Gegenden angelegt werden, in denen eine ahnliche In
dustrie schon bliiht, damit von vornherein eine gewisse Geschicklichkeit, die 
sich oft durch ganze Familien hindurch ausgebildet hat, ausgenutzt werden 
kann. Bei der Einstellung von Arbeitern darf auch nie auBer acht gelassen 
werden, daB unsere soziale Gesetzgebung uns zwingt; kranke· Arbeiter in 
gewissem Sinne mit durchzuschleppen, und £iir groBe Ungeschicklichkeiten 
der Arbeiter, wodurch viel Ungllicksfalle entstehen, direkt bar aufzukommen. 
Es mliBten daher bei Arbeitereinstellungen auch die folgenden Gesichts
punkte mit berlicksichtigt werden. 

Zunachst sind auf Grund einer arztlichen Untersuchung aIle kranken 
bezliglich anfalligen Elemente auszuscheiden. Eine MaBnahme, die ich 
noch spater eingehend begriinden werde. Dann ist unter den wirklich 
gesunden Leuten bei der Auswahl der benotigten Berufe zunachst n~ch 
den letzten Beschaftigungen, welche die Leute langere Zeit hindurch 
gehabt haben, dann nach dem auBeren Eindruck der Betreffenden, und 
endlich auch eventuellen Lehrzeugnissen auszuwahlen. Wenn ganze Bezirke 
in gewisse Berufe wie Schlosser, Dreher, Kupferschmiede, Former und ahn
liche, nur Leute mit guten Lehrzeugnissen usw. einsteIlen, so wird dadurch 
die Bildung eines guten Arbeiterstammes wesentlich erleichtert, und das 
Pfuschertum der Hilfsarbeiter, die in den betreffenden Berufen oft nur 
ein halbes Jahr gearbeitet haben, zurlickgedrangt. 1m allgemeinen sind die 
Lehrzeugnisse guter Handwerker wertvoller, als die von Fabriken. Wenn 
die Arbeiter, die bei Handwerkern gelernt haben, auch zuerst in Fabrik
betrieben eine gewisse Ungewandtheit zeigen, und sich etwas schwerer in 
die Gruppenarbeit fligen, so liberholen sie ihre Kollegen, die in Fabriken 
gelernt haben, doch sehr bald. Besonders die Qualitat ihrer Leistung und 

1* 



4 Der Arbeiter. 

ihre Fiihrung sind im allgemeinen recht gut. Bei manchen Berufen, wie 
z. B. bei Nietern mit PreBluft, Stemmern, Lochern, Bohrern usw. also 
zumeist Leuten, die einfache, sich oft wiederholende Handhabungen zu 
leisten haben, ist es oft vorteilhafter, von jeder Vorbildung im Beruf ab
zusehen, und sich recht tiichtige, ungelernte Arbeiter zu diesem Zweck 
selbFlt anzulernen. Das Anlernen dauert im allgemeinen nicht langer als 
4 Wochen, und in dieser Zeit werden auch schon ganz brauchbare Leistungen 
erzielt, so daB die Zeit nicht voll als aufgewandte Lehrzeit zu betrachten 
ist. Ob der Mann iiberhaupt einschlagt oder nicht, ist meist schon nach 
8 Tagen zu beurteilen, so daB Ul1l1otige Zeit fUr das Lernen, wenn der Mann 
versagt, dal1l1 nicht mehr aufgewendet zu werden braucht. Es ist natiirlich 
darauf zu achten, daB die Leute, sobald sie voll leistungsfahig sind, auch 
die vollen Lohne und Akkordsatze der betreffenden Abteilung erhalten. 
Anderenfalls bleibt man immer beim Anlernen, weil die Arbeiter als ge
lernte Nieter usw. sofort zu hoheren Satzen Unterkommen finden. 

Die Uberweisung von Arbeitern kann durch Arbeitsnachweise statt
finden, oder das Werk kann die Leute, die sich unaufgefordert oder auf An
zeigen gemeldet haben, direkt einstellen. Als Grundregel ist festzuhalten, 
daB nur einer dieser Wege beschritten werden sollte, und daB bei Benutzung 
von Arbeitsnachweisen nur ein solcher die Versorgung mit Arbeitskriiften 
iibernehmen soll. 

Die direkte Einstellung ohne Benutzung eines Arbeitsnachweises macht 
das Werk in der Arbeiterbeschaffung ziemlich frei, ermoglicht ihm schnelles 
Handeln bei Einstellungen und Auswahl del' besten Krafte. Diese Auswahl 
wird noch besonders dadurch erleichtert und unterstiitzt, daB die meisten 
tiichtigen Arbeiter teils den Weg zum Arbeitsnachweis, teils die Kontrolle 
daselbst scheuen und Iieber direkt anfragen. Starken, plotzIich auftretenden 
Bedarf an Arbeitskraften kann man ohne Arbeitsnachweis nur schwer 
decken und auBerdem verstarkt diese Art der Erganzung der Arbeits
krafte die Meisterwirtschaft. Man fiihlt meist sehr schnell, daB eine ge
wisse Unzufriedenheit eintritt, weil iiberall Bekannte und Freunde del' 
nieSleren Vorgesetzten, und selbst beliebtel'el' oder alterer Arbeiter, ein
geschoben werden, die dann allerlei unberechtigte Vorteile genieBen. Auch 
die Macht unruhiger Elemente wird dul'ch rechtzeitige Benachl'ichtigung 
befl'eundeter ahnlich denkender Kreise haufig wesentlich gestal'kt. Die 
Arbeiterbeschaffung auf diesem vVege ist daher, auBer bei ganz groBen 
Wel'ken, wo die Mengen solche Einzelwirkungen mehr verhindern odeI' 
verdecken, nicht zu empfehlen. 

Bei den Al'beitsnachweisen hat man zu unterscheiden zwischen Al'beit
gebernachweisen, paritatischen Nachweisen und solchen del' vel'schiedenen 
Gewerkschaften. 

Del' Arbeitgeber wird naturgemaB am liebsten seine eigenen Arbeits
nachweise benutzen, die ganze Gruppen gleicher oder ahnlichel' Betriebe 
bedienen. El' ist hiel' sichel" daB er, bei richtigel' Leitung des Nachweis0s, 
stets das flir ihn geeignetste am Markte befindliche Arbeitel'matel'ial be
kommt. Er kann auch auf vel'standnisvolle Beriicksichtigung rechnen, 
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wenn er bestimmte Leute odeI' Gruppen von Leuten nicht iiberwiesen zu 
haben wiinscht. Bei Streitigkeiten und Streiks ist er auBerdem sichel', 
daB seine Leute nicht anderweitig beschaftigt werden, und bei Sperren 
seines Werkes durch die Gewerkschaften bekommt er meist noch einiger
maBen brauchbare Krafte zugewiesen. Del' Nachteil diesel' Arbeitsnach
weise ist hauptsachlich del', daB in Orten, wo noch gewerkschaftliche und 
paritatische Arbeitsnachweise bestehen, die besten Arbeiter die Arbeit
gebernachweise nach Moglichkeit meiden und anderweitig unterzukommen 
suchen, so daB die von diesen Arbeitsmichweisen vermittelten Leute meist 
nicht zu den besten am Orte befindlichen gehoren. Auf del' anderen Seite 
gehoren auch Reibungen del' Arbeitgeber mit ihren Arbeitsnachweisen 
nicht zu den Seltenheiten, da jeder die meisten und besten Leute vermittelt 
zu haben wiinscht, viele sich iibervorteilt glauben. Auch auBert del' einzelne 
oft besondere Wiinsche auf Uberweisung bestimmter Arbeiter, die in ihrer 
Menge gar nicht erfiillbar sind. Die Leitung eines solchen Nachweises muB 
daher iiber ein ungewohnliches MaB von Takt und Vertrauen bei den Mit
gliedern verfiigen, wenn del' Arbeitsnachweis auf die Dauer gut und reibungs
los arbeiten soIl. 

Ganz andere Verhaltnisse treten ein, wenn del' Arbeitgeber den gewerk
schaftlichen Arbeitsnachweis benutzt. Es geschieht dies meist indirekt 
durch Bekanntgeben von Bedarf durch die Meister an die Arbeiter, die 
dann fiir Meldungen sorgen. Auf diese Weise kann die Benutzung diesel' 
Arbeitsnachweise sogar del' Direktion unbewuBt geschehen, da diese glauben 
kann, daB auf freie Meldungen am Fabriktor hin eingestellt wurde. Natiir
lich ml1B eine aufmerksame Direktion den wahren Sachverhalt bald merken. 
Wenn die Benutzung diesel' Arbeitsnachwei.se direkt geschieht, so setzt 
das schon ein gewisses Vertrauensverhaltnis del' Leitung mit den Gewerk
schaftsorganen voraus. Ein solches 'Vertrauensverhaltnis findet sich heute 
noch auBerst selten, da es haufig mit einem Hereinfall des Arbeitgebers 
endigt. Es kann abel' bei gutem Willen auf beiden Seiten mit del' Zeit 
mehr und mehr hergestellt werden. Die Erfolge del' Benutzung gewerk
schaftlicher Arbeitsnachweise sind meist recht gute Arbeitskrafte, dauernd, 
in geniigender Anzahl. Bei Streitigkeiten im Werk, auch nur an einer Stelle, 
tritt dann ein volliges Versagen des Arbeitsnachweises ein, und bei Streiks 
geht meist die gesamte alte Belegschaft verloren, da sie anderweitig Unter 
kommen findet. Streitigkeiten sind abel' bei fast rein gewerkschaftlicher 
Belegschaft sehr schwer zu vermeiden, da die Gewerkschaft weniger wirt
schaftliche Forderungen zu stellen pflegt, wie solche del' W"erksorgani
sation, del' en Erfiillung oft das Bestehen des Werkes absolut in Frage stellt. 
Eine Industrie muB schon in del' Lage sein, ihre Arbeiter wirtschaftlich 
so glanzend zu stellen, daB von del' Gewerkschaft auf Aufwerfung organi
satorischer Fragen verzichtet wird, um mit Vorteil den gewerkschaftlichen 
Arbeitsnachweis aHein benutzen zu konnen. In diesem FaIle wird sie abel' 
sehr hohe Durchschnittsleistungen in Menge und Giite erzielen. AuBerdem 
ist die personliche Erziehung del' alteren gewerkschaftlichen Arbeiter eine 
sehr gute. 



6 Der Arbeiter. 

Bei Benutzung paritatischer Arbeitsnachweise liegen die Verhaltnisse 
meist sehr verschieden, je nach der Zusammensetzung der vorgeordneten 
stadtischen Verwaltungskorper. 1m allgemeinen sind diese Nachweise 
wenig in der Lage, geeignete Leute fUr aIle in Frage kommenden Berufe 
auszusuchen, weil naturgemaB bei der Menge der vorkommenden Berufe 
die spezielle fachwissenschaftliche Vorbildung fehlen muB. Die Qualitat der 
iiberwiesenen Krafte laBt daher haufig zu wiinschen iibrig, wahrend die 
Menge meist geniigt. Bei Streitigkeiten hat der Arbeitgeber durch Benutzung 
dieser Arbeitsnachweise keinen Schutz, aber auch keine Behinderung. 

Verfolgen wir nun den Arbeiter von seinem Eintritt in die Firma iiper 
seine Tatigkeit bis zu seinem Verlassen der Firma. 

Der Arbeiter ist zunachst bei der Einstellung unter eine Arbeitsordnung 
zu stellen. Die Arbeitsordnungen sind bei allen Firmen verschieden. Es 
haben sich gewisse allgemeine Gesichtspunkte herausgebildet, unter welchen 
eine Arbeitsordnung aufzustellen ist. Sie ist das einzige Gesetz, unter 
welchem der Arbeiter in der Fabrik steht und durch das er zu regieren ist. 
In allem, was die Arbeitsordnung nicht angibt, ist er £rei, soweit er nicht 
gegen die Gesetze des Staates als solchen direkt verstoBt. Es muB daher 
eine groBe Sorgfalt bei der Aufstellung dieser vielfach zu gleichgiiltig be
handelten Vorschriften beobachtet werden. Die erstmalige Aufstellung 
einer Arbeitsordnung ist verhaltnismaBig leicht, da in diesem FaIle die 
Arbeiter, welche zur Zeit noch nicht da sind, noch nicht mitzusprechen 
haben. AIle spateren Veranderungen sind, besonders wenn sich die Arbeits
ordnung als fehkl'haft und unvorteilhaft fiir die Fabrik erwiesen hat, 
aiiBerst schwer, W3un nicht ganz unmoglich .. Gesetzlich muB auch jede 
Anderung von der v<wgesetzten Gewerbeinspektion genehmigt sein, und 
durch Anschlag so rechtzeitig bekanntgegeben werden, daB die Arbeiter 
noch ihren Widerspruch geltend machen konnen, bevor sie in Kraft tritt. 
Einem solchen 'Viderspruch wird meist stattgegeben werden. Vor allen 
Dingen muB auf die richtige Einteilung der Arbeitszeit, welche in der 
Arbeitsordnung enthalten sein soll, auf die Entlassungsgriinde - zumal 
bei strafweiser Entlassung -, auf die Kiindigungszeit und die Stellung 
des Arbeiters zu seinen direkten und den hoheren Vorgesetzten groBer 
Wert gelegt werden. Sie muB auch noch Zahlungstag und Zeit enthalten. 

Die Arbeitszeit soll sich nach Moglichkeit del' ortsiiblichen anschlieBen, 
besonders mit' ihrem Anfang. Es gibt verschiedene Gegenden, wo friiher, 
und solche, wo spater angefangen wird. Nach diesen Gepflogenheiten muB 
man sich richten. Als zweiter Punkt ware zu beachten, daB die groBe Pause 
zu Mittag so reichlich ist, daB der Arbeiter bequem nach Hause gehen, und 
in Ruhe sein Mittagessen verzehr~n kann, denn nul' ein ausgeruhter Ar
beiter wird nachmittags die volle Leistungsfahigkeit zeigen. Es wird daher 
die An,ordnung del' Mittagspause bei verschiedenen OI'tsveI'haltnissen veI'
schieden lang sein miissen. In groBen Stadten, wo die Wege weit sind, 
ware die Mittagspause auszudehnen, in kleinen Orten kann sie abgekiirzt 
werden. In ganz groBen Stadten, wo die Leute trotz langer Mittagspause 
doch nicht nach Hause konnen, ist AS wieder ratsam, eine recht kurze Pause, 



per Arbeiter. 7 

etwa eine halbe Stunde, anzuordnen. Den Leuten wird dadurch Gelegen
heit verschafft, entweder durch die Fabrik gegen Bezahlung verpflegt zu 
werden, oder das selbst mitgebrachte und in der Fabrik gewarmte Essen 
zu verzehren .. Wenn sich eine Einigung mit der Arbeiterschaft erzielen 
laBt, fallt di,e Friihstiicks- und Vesperpause am besten ganz weg, und wird 
dadurch der SchiuB am Abend friihzeitiger angesetzt. Die Leute selbst 
haben an einem fruhen SchluB ein groBes Interesse, die Fabrik dagegen 
hat an einer Friihstiicks- und Vesperpause iiberhaupt kein Interesse. Die 
Arbeiter werden durch diese kurze Pause im allgemeinen nicht frischer, 
und bei einer Viertelstunde Friihstiick muB immer mit einer halben Stunde 
Arbeitsausfall gerechnet werden. Die Leute werden sich vorher schon 
langsam fertigmachen, den Arbeitsplatz verlassen und nachher, selbst bei 
strenger Aufsicht, nicht sofort wieder an ihre Stelle zu bringen sein. 

Uber die Dauer der Arbeitszeit gehen die Meinungen sehr auseinander. 
lch selbst bin der Ansicht, bis zu einer gewissen Grenze - je kiirzer, desto 
besser -. In groBen Industrierevieren, wo die Leute an wirklich scharfes 
Arbeiten gewohnt sind, lassen sie sich tatsachlich so erziehen, daB man 
etwa in 8-81/ 2 Stunden die hochste Leist1L'1g aus dem Manne herausholt. 
Wenn die Leute fiir diese Zeit entsprechend hoch gelohnt werden, so daB 
sie nicht weniger verdienen als ihre Kollegen in anderen Fabriken bei 
langerer Arbeitszeit, und die Lohneinrichtungen - worauf ich spater 
noeh zuriickkommen muB - so getroffen werden, daB die Leute in 8 Stunden 
tatsachlich soviel arbeiten miissen, wie die anderen bei guter Arbeit in 
10 Stunden, haben beide Teile die groBten Vorteile davon. Eine sehr an
gestrengte Tatigkeit, entsprechend nicht zu langer Zeit, halt die Leute 
selbst frischer und froher, und gibt ihnen langere Freizeiten, in denen ~ie 
sich erholen und fiir neue Arbeitsleistungen starken konnen. Fiir die Fabrik 
ist die kiirzere aber intensivere Arbeitszeit vorteilhafter dureh Ersparnis 
von Kraft, Beleuchtung, Heizung usw. Bei starker Beschaftigung ist die 
Fabrik sogar noch in der Lage, eine zweite, manchmal auch eine dritte 
Schicht einzulegen, so daB dann die Ausnutzung der einzelnen Maschinen 
usw. die denkbar giinstigste ist. Dafiir ist natiirlich Vorbedingung, 
daB die Leute tatsachlich zu beschaffen sind, was aber bei guter Be
zahlung und kurzer Arbeitszeit meist moglich sein diirfte. Gegebenen
falls ware es auch denkbar, daB gewisse Einrichtungen einer Fabrik, die 
ein hohes Anlagekapital verlangen, in doppelter oder dreifacher Schic?-t 
ausgenutzt werden, wahrend die allgemeineu Anlagen, welche die Erzeug
nisse dieser Abteilungen weiter verarbeiten, nur in einfacher Schicht be
trieben werden, weil sie geniigend groB sind, um in dieser Zeit das von den 
anderen geschaffene Material fertigzustellen. Auch hierbei ware die 
doppelte Schicht bei kurzer Arbeitszeit von Vorteil. In diesem FaIle ist 
aber bei kleinen Unterschieden in der Leistungsfahigkeit der Abteilungen 
sehr zu iiberlegen, ob es nicht erwiinscht ist, die sehwachere Abteilung 
geniigend zu verstarken, schon um Meisterpersonal zu sparen und das 
hohere Personal zu schonen. Nur wenn tatsachlich die doppelte Leistung 
voll ausgenutzt werden kann, tritt ein wirklicher Vorteil zutage. 
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Zur Arbeitszeit gehort auch die Frage der Uberstunden, der Nacht
schicht und der Sonntagsarbeit. lch personlich bin ein groBer Gegner 
aller drei Arten. Durch solche Arbeitszeiten werden die wirklich fleiBigen 
Menschen nur ausgepumpt und leisten spater nicht mehr Entsprechendes. 
Bei faulen Leuten hat das Werk selbst den Nachteil, denn es bezahlt Stun
den, und diese meist bedeutend teurer als die gewohnlichen, ohne die ent
sprechende Leistung dafiir herauszuholen. Der groBte Fehler, der gemacht 
werden kann, ist die Festsetzung von dauernden Uberstunden oder dauern
der Sonntagsarbeit, letztere natUrlich, soweit sie nicht von einem durch
gehenden Betrieb erfordert werden. Selbst bei besten: Willen und bester 
Bezahlung werden die Leute bereits nach wenigen Wochen in ihrer geistigen 
Spannkraft derartig zuriickgehen, daB mit dem Mehr an Stunden und der 
Mehraufwendung an Geld kein Mehr an Arbeit, oft sogar weniger geleistet 
wird. Es kommt bei einigen Werken, besonders bei Reparaturbetrieben, 
dann und wann vor, daB Uberstunden und Nachtschichten, auch wohl 
einmal Sonntagsarbeit, dringend notwendig sind. Da sollten sie aber so 
behandelt werden, daB sie eine Belohnung fUr die betreffenden Leute, die 
mit dies en Schichten beauftragt werden, bedeuten. Man soil die Leute 
fUr diese Zeiten recht gut bezahlen, und sich und seine Betriebsingenieure 
schon rein durch die hohe Bezahlung zwingen, das Mittelnur in den auBer
sten Notfallen zur Anwendung zu bringen. 

Das Kiindigungsverhaltnis der Arbeiter schwankt nach den Gepflogen
heiten der verschiedenen Fabriken zwischen Kiindigung "jederzeit" und, 
,,4 Wochen". AIle diese Stufen habenihre groBen Vorteile und Nachteile . 
. Es hangt ganz vom Arbeiterstamm ab, auBerdem von del' Fabrikations
methode und vom Beamtenstamm, was das Vorteilhafteste ist. Bei stark 
wechselnder und schlecht iibersehbarer Arbeiterschaft, zumal bei reinen 
Reparaturbetrieben, ist sofortige Kiindigung erwiinscht. Ebenso ist dies 
bei einer stark mit verhetzenden Elementen durchsetzten Arbeitersehaft 
und in groBen Stadten erwiinscht. Bei gleichmaBiger Fabrikation mit 
langsam wechselnden BeschMtigungsgraden wird eine langere Kiindigungs
frist vorzuziehen sein. Diese ist auch vorteilhaft bei einem anstandigen 
ruhigen Arbeiterstamm, zumal in kleineren und mittleren Stadten, be
sonders da, wo schwer ArbeitskrMte heranzuziehen sind. l\i[anehe Fabrik
leitungen versprechen sich auch bei drohenden Streiks Vorteile von einer 
langen Kiindigung, weil sie dann nicht iiberrascht werden konnen. lch 
wiirde in solehem Faile nur einen N achteil in einer langen Kiindigung 
sehen, einmal, weil ja ein aufmerksamer Beobachter wohl in den meisten 
Fallen auf einen Streik vorbereitet ist, und dann weil eine Arbeitsleistung, 
die nur noch unter dem Druck del' Kiindigungsverhaltnisse vor dem Streik 
geleistet wird, Bowie so nichts mehr wert ist. Sie kostet nur Geld. AuBerdem 
setzt man sich in einer solehen Zeit nur unnotigerweise del' Sabotagegefahr 
aus. Manche Werke pflegen sich altere, bewahrte Arbeiter dureh eine 
Kiindigungsfrist zu binden, wahrend sie den jungen Stamm von dieser 
Bindung freilassen. Ein solcher Weg solI sich vielfach bewahrt haben. 
Die ganze Frage muB. aber auch hier von Fall zu Fall entschieden werden, 
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und nach den ortlichen und Werksverhaltnissen sich richten. Wenn keine 
Kiindigung abgesprochen ist, und das Arbeitsverhaltnis jederzeit gelost 
werden kann, sollte der Arbeiter nie friiher gekiindigt werden, wie etwa 
gegen Ende des Tages. Es muB ihm nur noch so viel Zeit gelassen werden, 
daB er gerad~ noch Gelegenheit hat, sein Werkzeug ordnungsmaBig abzu
geben und abgefertigt zu werden. Anderenfalls miiBte nach'der Spruchweise 
vieler Gewerbegerichte der volle Tag ohne die entsprechende Gegenleistung 
bezahlt werden. Wenn die Leute mitten am Tage selbst aufhoren, muB 
yom Meister diejenige Stunde, an welcher der Mann nach Abgabe des 
Werkzeuges abgefertigt sein kann, auf dem Entlassungsschein und im 
Lohnbuch vermerkt werden. Bis zu dieser Stunde wird der Mann dann 
bezahlt und die Firma hat keinen Schaden. Ein solches Verfahren laBt 
sicl! nach der Spruchweise der Gewerbegerichte meistens durchfiihren. 

Es kann hierbei gleich die Frage behandelt werden: Darf ein Mann 
mitten aus einer iibernommenen Akkordarbeit, bevor dieselbe beendet ist, 
entlassen werden? Es fehlt uns leider eine Kammer, die in prinzipiellen 
Streitfragen minderen Geldwertes, welche zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer entstehen, so endgiiltig zu entscheiden hat, daB sich die Gewerbe
gerichte mit ihren Spriichen nach solchen Entscheidungen zu richten 
hatten. Die hier angeschnittene Frage ist eine solche, deren endgiiltige 
Entscheidung fiir das ganze Gebiet des Deutschen Reiches erwiinscht ware. 
Auch hierin fallen die Entscheidungen der Gewerbegerichte verschieden 
aus. Nach meinen Erfahrungen wird meist dahin entschieden werden, 
daB eine Entlassung mitten aus dem Akkord strafweise zulassig ist, 
wenn eine entsprechende Verfehlung als vorliegend erachtet wird. AuBer
dem darf eine solche Entlassung ohne Grund dann stattfinden, wenn auch 
dem Arbeiter gestattet ist, das Akkordverhaltnis seinerseits jederzeit so
fort zu losen. In beiden Fallen miissen natiirlich die verdienten Pramien 
dem entlassenen Arbeiter nach Fertigstellung seines Akkords anteilig der 
geleisteten Lohnstunden, im Verhaltnis seines Lohnsatzes zu dem seines 
Nachfolgers im Akkord, ausgezahlt werden. Ich habe mich hier schon in 
eine Frage der Bezahlung del' Leute eingelassen, um meine Stellungnahme 
zu einer grundlegenden Frage in der Behandlung der Arbeiterschaft dar
zulegen. Auf das Akkordverhaltnis selbst komme ich erst spater zu sprechen. 
lch hatte personlich gern einmal festgestellt, ob die Arbeiterschaft in ihrem 
Durchschnitt wirklich Wert auf eine langere Kiindigungszeit legt, oder 
es vorzieht, jederzeit die Arbeitsstelle verlassen zu konnen. Es ist mir 
aber nie gelungen, hier eine einigermaBen einheitliche Stimmung heraus
zufiihlen. Der junge Arbeiter liebt es meist, schnell seine Stellung wechseln 
zu konnen, mochte sich aber doch, wenn er gut verdient, durch langere 
Kiindigungszeit vor einer gewissen Willkiir der Meister geschiitzt wissen, 
wenn er sich einmal unbeliebt gemacht haben sollte. Beim alteren guten 
Arbeiter liegt das Verhaltnis meist umgekehrt. Er verlaBt seine Arbeits
stelle nicht gern, und fiihlt sich auch ziemlich sicher, da seine Arbeits
kraft ja fiir die Firma sehr wertvoll ist. Aus diesem Grunde legt er zu
nachst keinen groBen Wert auf langere Kiindigungszeit. Auf der anderen 
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Seite fiirchtet er aber Alter und zeitweise geringere Leistungsfahigkeit, 
und mochte sich dann durch eine langere Kiindigungszeit bei einem fUr 
ihn schwierigen Arbeitswechsel decken. So schwankt im allgemeinen bei 
beiden Arten von Arbeitern die Vorliebe fUr kiirzere und langere Kiindigungs
zeit hin und her. Das Verhaltnis des Arbeiters zu seinem nachsten Vor
gesetzten, dem Meister, solI in der Arbeitsordnung ebenfalls wenigstens 
umschrieben sein. Ebenso sein Benehmen im Betrieb selbst. Jede Trunken
heit, Mitbringen von Schnaps, Priigeleien untereinander, die direkte offen~ 
Auflehnung gegen einen in anstandiger Form gegebenen Befehl des Vor
gesetzten, besonders in Gegenwart anderer Kameraden, miiBte mit so
fortiger Entlassung bestraft werden. Nur auf diesem Wege ist in einem 
groBeren Betriebe Ordnung zu halten. Selbstverstandlich ist die so
fortige Entlassung nur dann eine Strafe, wenn der Arbeiter ein wirkliches 
Interesse am Verbleiben im Betriebe hat, weil er gut verdient und im all
gemeinen gut behandelt wird. Wirksamer wird die Strafe noch dann, 
wenn sich gewisse Industrien in der naheren Umgebung so zusammen
finden, daB Leute, die ohne Arbeitsmangel aus anderen Betrieben entlassen 
wurden, oder auch weggegangen sind, nicht sofort wieder Einstellung 
finden. Eine solche Abmachung bewahrt sich ausgezeichnet und hat vor 
allen Dingen 'den grundlosen Wechse1 in den groBeren Industriebezirken, 
der nur Schaden fiir den Unternehmer, den Arbeiter und die Allgemeinheit 
bedeutet, ziemlich unterdriickt. Ob eine solche Abmachung in ihrer All
gemeinheit juristisch zulassig ist, kann ich nicht entscheiden. Wenn es 
eben nicht moglich ist, von seiten einer ganzen Industrie eine Entlassung 
ohne Arbeitsmange1 zur Strafe zu machen, so sollte es mindestens von 
einzelnen Werken versucht werden in der schon oben angedeuteten Form. 
Dann kann man wirkliche Ordnung im Betriebe ha1ten und die Arbeiter
schaft dahin bringen, daB sie gemeinschaftlich und mit einer gewissen Ruhe 
:und Zufriedenheit in gleicher Richtung dem von oben angegebenen Ziel 
zustrebt. In diesem Faile wird auch nicht nur das Benehmen des Arbeiters 
zum hoheren Vorgesetzten, sondern auch zum Meister ein gutes sein. Es 
ist notwendig, daB der Arbeiter unter allen Umstanden seinen Vorgesetzten 
Achtung entgegenbringt, selbst wenn er in einzelnen Fallen glaubt, daB 
er von der betreffenden Sache mehr versteht a1s der Vorgesetzte. Auf 
der anderen Seite muB zwischen dem Meister und dem Arbeiter ein ge
wisses personliches Verhaltnis bestehen .. Es ist gut, wenn beide nicht 
nur ihre FamilienverhaItnisse, ihre kleinen Liebhabereien usw. vonein
ander wissen und auf diese Riicksicht nehmen, sondern daB sich auch 
gewisse ganze Arbeitergruppen und der Meister untereinander gebunden 
fiihlen. Solche Gruppen sollen gleichsam kleine Familien im Staate einer 
Fabrik bilden, neu eintretende E1emente schnell in sich aufsaugen und 
mit den Ortlichkeiten und Eigenheiten des Werkes vertraut machen. 
Eine solche Gruppenbildung auf natiirlicher Grundlage, die zwar auf dem 
Arbeitsverhaltnis beruht, aber durch personliche dauernde Fiihlungnahme 
verstarkt wird, ist besonders in solchen Betrieben von sehr hohem Wert, 
wo eine Massenfabrikation nicht vorhanden ist. In der Massenfabrikation 
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bilden sich ja auch Arbeitsgruppen, aber sie sind meist streng gegliedert 
und so auf die einzelne Leistung eingestellt, daB sich das Gefiihl der ge
meinsamen Arbeit nur selten so stark herausbilden kann wie bei Reparatur
betrieben oder auch bei Betrieben, wo groBe Objekte in Massen hergesteUt 
werden. Ein solches personliches Verhaltnis vom Arbeiter zum Betriebs
ingenieur und vom Arbeiter zum Direktor ist naturgemaB nicht mehr 
nioglich. Auch hier soUte es in kleineren und mittleren Betrieben immer 
noch vorhanden sein. In groBen Betrieben ist es nul' in EinzelfaUen 
denkbar. Abel' auch del' Direktor ist in del' Lage, wenigstens die auBeren 
Verhaltnisse des Arbeiters, soweit sie die Fabrik angehen, zu iibersehen, 
wenn die Eintragung des Arbeiters in das sog. Nationale, oder bessel' auf 
eine Karte richtig vorgenommen wird. Form. 1 steUt eine Karle dar, wie 
1ch sie nach ahnlichen Mustern anderer Firmen fiir meine Zwecke ein
gerichtet habe. Die Vorderseite enthalt, wie aus dem Muster zu sehen ist, 
samtliche Angaben, wie sie die Polizei im allgemeinen auch braucht, und 
wie sie haufig bei Anfragen an die Firma iiber den betreffenden Mann be
kannt sein miissen. Dann befinden sich auf der Karte noch einige Spalten, 
iiber die ich hier im besonderen reden mochte: 

Spalte Kontrollnummern, 
" Lohnsatz, 

" 
" 
" 
" 
" 

Versaumnisse, 
Besondere Strafen, 
Krankenkasse (An- und Abmeldung), 
Vorschiisse, 
Fiihrung und Leistung 

und auf der Riickseite: 

Angaben iiber Arbeitszeit und Verdienst. 

Diese Spalten haben folgende Bedeutung: Um den Arbeiter jederzeit und 
ohne Schwierigkeiten herauszufinden und bezeichnen zu k onnen , erhalt 
~r, wie bekannt, beim Eintritt in die Fabrik eine Kontrollnummer. Diese 
besteht aus einer Blechmarke, auf der seine Nummer eingetragen ist und 
die, wie ich spater noch ausfiihren werde, als ZwischenkontroUe des Ein
und Ausganges dient. Diese N ummer enthalt wahrend seiner Dienstzeit 
in der Fabrik eigentlich das ganze Sein des betreffenden Mannes. Sein 
Werkzeug soUte diese Nummer haben, sein Schrank, in dem er die Kleider 
ablegt, sein Lohnbuch, Schraubstock und alles, womit er hantiert, so
weit es zur Fabrik gehort. Diese Kontrollnummer gestattet zugleich eine 
soforlige Einordnung des Mannes in seine Werkstatt, da fiir jede Werk
statt die Nummern einer gewissen Gruppe zusammengefaBt sind. Z. B. 
soUten die Schlosser in del' Maschinenwerkstatt die Nummern 1-100, 
die in del' Kesselschmiede 101-180, die in der Dreherei 181-250 usw. 
fiihren. Wenn also irgendwo die Nummer 210 vermerkt ist, weiB man 
sofort, daB man einen Dreher vox sich hat. Die Gruppen konnen noch 
untergeteilt werden, indem z. B. die Maschinenschlosser die Nummern 
1-50 fiihren und die in derselben Werkstatt arbeitenden Helfer die 
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Nummern 50-100. Dadurch ist einem sofort klar, ob man einen besseren 
oder einen weniger guten Arbeiter vor sich hat. Vollstandig aufgefiillt 
darf eine solche Gruppe selbstverstandlich nie sein, sondern es muB eine 
groBere Reserve immer vorhanden sein, um frische Leute einsetzen zu 
konnen. Wenn man z. B. fiir Maschinenschlosser die Nummern 1-100 
bestimmt, sollte man das nur tun, wenn man normal etwa 40 Maschinen
schlosser beschaftigt. Del' Rest muB fiir VergroBerung des Betriebes und 
starkeres Heranziehen von Kraften frei bleiben. Wenn man bereits 90 Ma
schinenschlosser beschaftigt, sollte man lieber die Maschinenschlosser von 
1-200 gehen lassen. Man wird abel' trotz diesel' Vorsicht dann und wann 
genotigt sein, eine Umgruppierung vorzunehmen, entweder weil die einIllal 
bestimmten Gruppen nicht mehr reichen, oder weil ein Mann von einer 
Werkstatt'in die andere iibergesiedelt werden muB. In diesem FaIle muG 
er natiirlich seine Nummer wechseln. Zu diesem Zwecke sind in der Tafel 
unter Spalte "Kontrollnummer" mehrereZeilen freigelassen, um bei einem 
Wechsel die Nummer umschreiben zu konnen. Man kann also in diesel" 
Spalte schon den Werdegang des Mannes ill Werk selbst mit verfolgen. 

In der Spalte "Lohnsatz" muBten noch mehr Reihen freigelassen 
werden, weil innerhalb der Zeit, in welcher ein Arbeiter in der Fabrik sich 
aufhalt, haufigere Lohnsteigerungen notwendig sein konnen. Das Datum 
der Lohnsteigerung ist gleich dabei vermerkt, und so kann man nach Durch
sicht der Karte jederzeit entscheiden, ob die Zeit zwischen der letzten Stei
gerung und der heutigen angemessen ist. 

Die Spalte "Versaumnisse" ist eingeteilt in solche unfreiwilliger Art, 
wie Krankheit und Unfall und freiwillige Versaumnisse, Verspatung und 
Fernbleiben ohne Urlaub. Die unfreiwilligen Versaumnisse haben im all
gemeinen nur insofern EinfluB auf die Behandlung des Mannes bei seinem 
weiteren Fortkommen, als ein haufiges Fehlen entweder mehrfache Krank
heit, die ihn zum hoheren Aufsteigen ungeeignet zeigt, oder eine Neigung 
zur Bummelei dartut, die schlieBlich mit Entlassung bestraft werden muB. 
Die Spalte UnfaIl dient nur zur Orientierung, da dem Manne hieraus kaum 
ein Vorwurf gemacht werden konnte. Verspatungen und Fernbleiben 
ohne Urlaub geben im allgemeinen eine Charakteristik des betreffenden 
Mannes. Haufigere Verspatungen sollten mit Entlassung bestraft werden, 
ebenso mehrfaches Fernbleiben. Diese Spalte wird eigentlich nur bei 
Lehrlingen dann und wann vollstandig ausgefiillt werden, wenn man ver
sehentlich ganz besonders schlechte Jungens in die Hande bekommen hat. 
Diese kann und will man ja nicht entlassen, und muB doch ihre Fiihrung 
auf der Karte darstellen. 

Die Spalte "Besondere Strafen" gibt eine Erganzung der beiden anderen 
Spalten, so daB die gesamte Fiihrung des Mannes im Betrieb auf der Karte 
mit einem kurzen Blick zu iibersehen ist. In den hoher stehenden Spalten 
habe ich noch den Austritt und einen Vermerk, ob der Mann friiher schon 
beschaftigt war, aufnehmen lassen. Der Vermerk des Austritts als solcher 
dient nur dazu, um die Karte ablegen zu konnen. Der Vermerk, ob del' 
Mann schon friiherim Werk beschaftigt war, solI verhindern, daB ein Ar-
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beiter mit besonders schlechter Karte ausscheidet und nach einigen W ochen, 
ohne daB der besondere Fall bemerkt wird, sich wieder einstellen laBt, 
wodurch er wieder eine reine Karte bekommen wiirde. Sobald diese Spalte 
ausgefiillt wird, miissen die friiheren Karten an die neue "sofort wieder an
geheftet werden. Weshalb fiir die Krankenkassen mehrere Zeilen flir An
und Abmeldung vorgesehen sind, mochte ich spater erklaren bei dem 
Kapitel Krankenkassen. 

"Vorschiisse" habe ich aufnehmen lassen in die Karte, weil es mir nicht 
recht erscheint, die Leute durch Gewahrung von Vorschiissen in wirtschaft
lich schwierige Lagen zu bringen. Es ist mir bekannt, daB manche Fabrik
leiter gerade das VorschuBwesen sehr bevorzugen, indem sie behaupten, 
je tie fer der Mann im VorschuB stecke, desto schwerer wechsle er. lch 
bin der Ansicht, ein dauernd in VorschuB befindlicher Mann wird nie zu
frieden sein und nur der zufriedene Arbeiter kann fiir di~ Fabrik wertvoll 
bleiben. 

Der Vermerk "Fiihrung und Leistung" wird nur bei der Entlassung 
ausgefiillt, und zwar yom Betriebsingenieur, nach Riicksprache mit dem 
Meister. Am besten wird dieser Vermerk nur in einer Zahl ausgedriickt, 
so daB niemand, auch im Arbeitereinstellungsbureau, Bescheid weW, was 
dieser Vermerk bedeutet. Bei Wiederangebot desselben Mannes entscheidet 
nach dieser Notiz der Betriebsingenieur, ob er den Mann wieder haben will. 
Dieser Vermerk ist gegebenenfalls fiir das Zeugnis bestimmt. Wenn ein 
solches verlangt wird, muB es besonders ausgestellt werden. 

Die Riickseite der Karte (siehe 1) ist so eingeteilt, daB die Verdienste 
des betreffenden Mannes nach jeder Lohnung in die Karte eingetragen 
werden. In dem Betrieb, fiir den die Karte bestimmt war, bestand 14tagige 
Lohnung und zwar fi~ die Bilanz so, daB nach der 20. Lohnung abgeschlossen 
werden muBte. Samtliche Karten wurden dann bei BilanzschluB aufaddiert, 
und konnten so die gezahlten Lohne und Versicherungsbeitrage am Jahres
schluB durch Zusammenziehen samtlicher Karten mit den Endzahlen des 
Lohnkontos verglichen werden, wodurch sich eine sehr schone Kontrolle 
ergab. Eine andere noch weit genauere Kontrolle will ich spater noch er
wahnen. Die Addition samtlicher Lohne nach der 26. Woche ergab dann 
die Zahl, welche der Berufsgenossenschaft bei Unfallen als verdienter Lohn 
im letzten Jahre angegeben werden muB, so daB auch hier keine besonderen 
Zusammenziehungen mehr notwendig wurden, und ein AbschluB fiir jeden 
einzelnen Mann umgehend moglich war. Dieses Aufschreiben der J ahres
verdienste eines Mannes hat auch besondere Vorteile fiir denjenigen Be
amten, der das Aufsteigen del' Arbeiter zu Vorarbeitern odeI' Meistern be
stimmt und die Entscheidung iiber Entlassungen zu treffen hat. Wenn 
die Verdienste des Mannes dauernd im Steigen sind, oder sich auf einer 
gleichmaBig groBen Hohe halten, so ist er ein in der Entwicklung begriffener 
oder guter Arbeiter, sinken sie jedoch, so ist er am Verbummeln oder seine 
Leistungsfahigkeit geht aus anderen Griinden zuriick. 1m ersteren FaIle 
kommt er fiir Lohnsteigerung und spater fiir Aufsteigen in Betracht, im 
letzteren Falle nicht mehr, oder er wird zur Entlassung reif. So ergibt die 
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Karte einen vollstandigen Uberblick iiber den Wert des Mannes flir die 
betreffende Fabrik. 

Wenn die Leute ausscheiden, wird vielfach ein Zeugnis vel'langt. Man 
sollte es sich zur Regel machen, nur vorgedruckte Zeugnisse mit Firmen
ste,mpel und Untel'schrift des Betriebsingenieurs zu geben. Viele, besonders 
altere Leute legen Wert auf handschriftlich geschriebene Zeugnisse. Wenn 
man sich aber erst einmal bei einzelnen Leuten hierzu herbeilaBt, gibt es 
in weiteren Fallen Streitigkeiten, weil jeder zu solchem Entgegenkommen 
sich berechtigt glaubt. Der Mannkann verlangen, daB Leistung und Fiihrung 
im Zeugnis vermerkt ist. Wenn er dies verlangt, ist die Firma berechtigt, 
auch schlechte Leistungen und schlechte Fiihrung darin zu bescheinigen. 
Er kann ab!'\r auch ein Zeugnis verlangen ohne diese Vermerke iiber Leistung 
und Fiihrung, worin nur seine Beschaftigungsart und sein Beruf angegeben 
sind. Bei Streitfallen, wenn del' Mann Leistung und Fiihrung bescheinigt 
zu haben wiinscht und diese Bescheinigung schlecht ausfallt, tut man gut, 
ihm gleich zwei Zeugnisse mitzugeben, eins mit der Bescheinigung seiner 
schlechten Leistung oder Fiihrung und ein anderes ohne die Bescheinigung. 
'Venn man sich dann iiber beide Zeugnisse Quittung erteilen laBt, kann er 
beim Gewerbegericht mit Erfolg nur dann noch ein anderes Zeugnis ver
langen, wenn die schlechte Leistung oder Fiihrung tatsachlich nicht vor
handen war und ihm ein schlechtes Zeugnis tatsachlich zu Unrecht aus
gestellt worden ist. Selbstverstandlich ist es, daB man einem Mann, der 
sich jahrelang gut gefiihrt hat, und sich dann einmal so schwer vergangen 
hat, daB er entlassen werden muB, nicht ein Zeugnis mit schlechter Fiihrung 
ausstellen dar£. Dasselbe gilt sinngemaB auch flir die Leistungen. Be
sonders wichtig erscheint es mir, daB samtliche Industrien darauf achten, 
daB einem Helfer, selbst wenn er lange Zeit in dem betreffenden Fach 
geholfen hat, nicht das Zeugnis eines Handwerkers ausgestellt wird. Hand
werker kann nur sein, wer das betreffende Fach wirklich gelernt hat. Es 
ist ein Unding, daB z. B. ein Mann, der von der StraBe aufgelesen wird, 
und der PreBluftnieten lernt, wenn er nach 14 Tagen die Fabrik verlaBt, 
ein Zeugnis als PreBluftnieter bekommt. Dadurch schafft man nur ganz 
unsichere Verhaltnisse, und schadigt sich und die gesamte Industrie. 

Ehe ich nun zu den Beamten iibergehe, mochte ich noch die Lohnfrage 
behandeln. Es ist auBerst schwierig, dies ganz objektiv zu tun, ja £iir einen 
groBen Kreis von Interessenten diirfte das unmoglich sein. Nicht nur wird 
der Industrielle die Sachlage von einem ganz anderen Gesichtspunkte aus 
betrachten als der Arbeiter, sondern auch der einzelne Industrielle wird 
einen sehr abweichenden Standpunkt von dem seines Kollegen vertreten. 
Z. B. wird der Kaufmann andere Gesichtspunkte wahrnehmen als der 
Ingenieur. Auch letzterer wird, abgesehen von seinem rein menschlichen 
Gefiihl und Charakter zu ganz anderen Schliissen kommen, wenn er lan
gere Zeit im Betriebe praktisch tatig gewesen ist, wie wenn ihm die hand
arbeitliche Erfahrung mangelt. SchlieBlich iibt auch die politische Stellung 
zumal beim Arbeitnehmer einen groBen EinfluB auf seine Auffassung der 
wirkenden und bestimmenden Krafte in Lohnfragen. 
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Wenn ich hier emlges iiber meine Ansichten iiber Lohne, Preis und 
Wert der Arbeit usw. niederlege, so will ich mich bemiihen, soweit es mir 
moglich ist, alles rein menschliche Empfinden und auch' moglichst jedes 
einseitige industrielle Fiihlen auszUl'~chalten, und an die Frage yom kauf
mannischen Standpunkte herantreten. 

Betrachten wir die menschliche Arbeitskraft als eine Ware, die jeder 
gesunde und arbeitslustige Mensch zu verkaufen hat, so miissen wir diese 
Ware zunachst einteilen in Qualitats- und Massenware. Das bedeutet, 
daB die menschliche Arbeitskraft nicht, wenn aIle iibrigen Bedingungen 
gleich sind, den gleichen Wert und mithin auch nicht den gleichen Preis 
haben kann. Sie ist in unendlich vielen Stufen steigend ganz verschieden
artig ausnutzbar, sowohl in del' GroBe del' durch sie zu erzeugenden Mengen, 
wie auch in del' Giite del' durch sie herzustellenden Waren. lch habe von 
vornherein diese Unterschiede in dem Wert del' Ware Arbeitskraft fest~ 
gesteIlt, um gleich auf die groBe Schwierigkeit einer gerechten Beurteilung 
dieses vVertes aufmerksam zu machen. Es soIl nun vorerst von del' Wert
bestimmung ganz abgesehen und iiber die Art und Form des Preises Kla
rung geschaffen werden. 

Als die Bezahlung del' Arbeitskraft aufkam, wurde diese zunachst in 
Naturalien, einem Teil del' Ernte, an welcher del' Betreffende mitgeholfen 
hatte, freier Verpflegung, Wohnung und Kleidung, einem Stiick Land odeI' 
ahnlichem, geleistet. Del' Lohn war del' Arbeitsleistung, deren Qualitats
unterschiede noch gering waren, ziemlich entsprechend, und VOl' allem 
stand er in gewissen Beziehungen zur Leistung, wie die soeben angefiihrten 
Beispiele 'Brkennen lassen. Durch die rein naturale Entlohnung bestand 
auch noch ein ziemlich erhebliches Abhangigkeitsverhaltnis des Arbeit
nehmers yom Arbeitgeber, allerdings auch umgekehrt in geringerem MaBe. 
Beim Ubergang zur Geldentlohnung tritt dieses Abhangigkeitsverhaltnis, 
zumal auf seiten des Arbeitnehmers, immer mehr in den Hintergrund. Zu
nachst allerdings starkt sich die Stellung des Arbeitgebers noch einmal 
trotz Ubergangs zur gemischten Entlohnung, im Zunftwesen. Durch den 
glanzenden Zusammenhalt der Arbeitgeber in Verbindung mit einer teil
weisen Naturalentlohnung durch Kost und Logis, ist del' EinfluB des Mei
sters auf den betreffenden Gesellen ein sehr groBer. Die Geldentlohnung, 
die hier nebenher lauft, macht es dem Arbeitnehmer allerdings in den 
kleinen Verhaltnissen bald moglieh, sich auch zum Arbeitgeber aufzu
schwingen, wodurch das Abhangigkeitsverhaltnis viel von seiner Harte 
verliert. Auch die Arbeit als solche ist vel'haltnismaBig interessanter und 
anregendel' als unsel'e heutige Fabl'ikarbeit, da sie individuelle Tatigkeit 
und meist auch die Betatigung kunsthandwerkliehel' Tl'iebe gestattet. Beim 
Ubel'gang auf Entlohnung in del' modernen Industl'ie lasse ieh nun die 
landwirtschaftliehe Arbeit unbel'iicksichtigt, obgleieh ich mil' ihl'el' Wich: 
tigkeit voll bewuBt bin. Abel' el'stens behalt, wenigstens heute noeh, die 
Arbeit in del' Landwil'tschaft einen individuellen Charakter, und dann 
bin ich auch selbst nicht in del' Lage, die psychologischen Wel'te diesel' 
Arbeit so gut zu ,beurteilen wie im Fabrikbetriebe. SchlieBlich ist auch 
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die Landwirtschaft heute noch zum Teil bei del' Naturalentlohnung stehen 
geblieben. 

In del' heutigen Fabrik wird die Arbeitskraft meist nach geleisteten 
Stunden gemessen und vergiitet. Del' Preis wird in Pfennigen pro Arbeits
stunde ausgedriickt, und in den meisten Fallen scheinbar vom Arbeitgeber 
festgesetzt. Diese Festsetzung ist abel' in allen Fallen nul' scheinbar eine 
einseitige, denn die Arbeitskraft unterliegt als Ware allen Gesetzen del' 
iibrigen am Markt befindlichen Waren, so u. a. auch in del' Preisbildung 
dem Gesetze von Angebot und Nachfrage. 1st das Angebot zur Nachfrage 
relativ gering, so steigt del' Preis del' Arbeitskraft mid umgekehrt. Dabei 
ist es gar nieht etwa notwendig, daB bei einem sehr hohen Angebot an 
Arbeitskraft diese niedrig im Preise stiinde. Es kommt immer darauf 
an, ob dann diesem hohen Angebot nicht vielleicht eine noch hohere Naeh
frage gegeniibersteht. Del' Preis del' Al .. beitskraft unterliegt u. a. aueh 
einem weiteren Gesetze, das in del' Praxis leider noeh viel zu wenig beachtet 
wird. leh mochte dieses Gesetz.das Gesetz des inneren Wertes nennen. Man 
muB oft die Beobachtung machen, daB bei hohem Angebot und geringem 
Bedarf doch gewisse Lohne bei Arbeiten einer besonders guten Qualitat 
nicht sinken, und daB auch umgekehrt minderwertige Arbeiten trotz groBen 
Bedarfs an ArbeitskrMten in einer niedrigen Lohnstufe stehen bleiben. Es 
iibt also die Qualitat del' Arbeitskraft einen regulierenden und mildernden 
EinfluB aus auf die Schwankungen des Lohnniveaus, welche durch Schwan
kungen von Angebot und Nachfrage hervorgerufen werden. Diese Beob
achtung, die ich iiberall machen konnte, hat fiir mein Gefiihl sozial etwas 
ungeheuer Versohnendes. Del' wirkliche Qualitatsarbeiter kann heute, auch 
bei Anwendung kiinstlicher Mittel seitens des Arbeitsgebers, wie z. B. Lehr
lingsziichterei, nicht mehl' an die Wand gedriickt werden. Seine Al'beit 
wird sich immer bezahlt machen, und wir finden in diesel' Erscheinung 
einen Ersatz fUr die Selbstandigkeit des Randwerksmeisters in friiheren 
Zeiten, die heute durch eine gewisse sozial und kulturell hohe Stellung 
des Qualitatsarbeiters ersetzt ist. lch mochte hier nebenbei einschalten, 
daB dasselbe Gesetz, das sich bei del' Bewel'tung del' Arbeitskraft zeigt, 
auch bei del' Bewertung des Werkes odel' del' Arbeit selbst in El'scheinung 
tl'itt. Qualitatsarbeit wird immer und iiberall gut bezahlt, und Werke, die 
solche herstellen, haben sich nicht nur bei allen Ronjunkturen gehalten, 
sondern sie haben sich meist auch zu unseren fiihrenden ausgewachsen. 
Es hel'rscht nun bei einigermaBen richtiger Betriebsfiihrung zwischen del' 
Rohe des Lohnes und def Giite del' Arbeit eine gewisse Beziehung. Rohe 
Lohne ziehen gute Arbeiter an. Es ist also ganz falsch, in del' Lohnhohe 
sparen zu wollen, denn damit sinkt die Leistung und die Qualitat del' 
Arbeit. Mit einem hohen Preise erzielt man auch einen hohen Wert del' 
Arbeitskraft.. Aufgabe des lndustriellen ist es nachher nun, diese wertvolle 
Arbeitskraft auch richtig anzusetzen und auszunutzen. Es kann sich bei 
diesen Betrachtungen natiirlich nul' um die relative Hohe des Lohnes han
de1n. In einer Gegend odeI' einem Lande mit hohen Lohnen und ent
sprechend teul'er Lebenshaltung kann del' hohe Lohn einer anderen Gegenc1 
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ein ganz niedriger sein. Es ist eben stets zu versuchen, die besten Arbeiter 
einer Gegend durch entsprechend hohe Lohne anzuziehen. Gerade in del' 
Riicksichtnahme auf die Lohnhohe del' Gegend liegt vielfach ein groBer 
Vorteil des Arbeitgebers gegeniiber dem Arbeitnehmer. Das Geld, womit 
die Arbeitshaft bezahlt wird, ist absolut freiziigig, und ist auBerdem zu 
jedem anderen. Zwecke mit gleichem Vorteil zu verwenden. Die Arbeits
kraft selbst ist abel' Hingst nicht in dem MaBe freiziigig wie das Geld, und 
auBerdem an ganz bestimmte Zwecke gebunden. Je hoher die Arbeits
kraft ausgebildet, je bessel' sie spezialisiert ist, desto weniger Verwendungs
gebiete hat sie. Sie driickt daher als Qualitatsware zuweilen an bestimmten 
Stellen auf den Markt und sinkt daher im Preise. Damus erklart sich dann 
auch die verhaltnismaBig geringe Spannung in del' Lohnhohe zwischen dem 
guten Spezialisten und dem guten nicht spezialisierten Handwerker. Diese 
Erscheinung widerspricht scheinbar meiner vorhin mitgeteilten Beob
achtung iiber den stabilen hohen Preis del' Qualitatsarbeit. Das ist abel' 
nicht der Fall, denn es handelt sich hier nul' urn relative Erscheinungen, die 
sich zeigen zwischen nichtspezialisierter und spezialisierter Q ualitats
arbeit. Eine Abweichung von dieser Erscheinung tritt dann aber wieder 
an solchen Stellen auf, an denen sich neue und gesuchte Berufe entwickeln. 
Da werden die Spezialisten, deren es dann nur wenige gibt, enorm bezahlt. 
So haben z. B. diejenigen Kesselschmiede, die elektrisch zu schweiBen 
verstehen, heute die hochsten Lohne. Den Nachteil del' Spezialisten ver
suchen heute die Gewerkschaften dadurch zu beseitigen, daB sie Schwierig
keiten machen mit der Ausbildung von Lehrlingen. Sie erzeugen hierdurch 
einen kiinstlichen Mangel in ihrem Beruf, und gleichen den N achteil mangeln
der Freiziigigkeit wieder aus. Die englischen Gewerkschaften haben es 
zumeist durchgesetzt, daB in den betreffenden Werken nul' ein gewisser 
Prozentsatz von Lehrlingen beschaftigt wird. Bei einer normalen Ent
wicklung del' betreffenden Werke bleibt dann del' Mangel an Arbeitskraft 
dauernd, und die Lohne steigen. Bis zu diesem an sich nicht gesunden Zu
stande sind wir in Deutschland gliicklicherweise noeh nicht fortgeschritten. 
Vielleieht bleibt er uns auch bei einer gleichmaBigen Entwicklung unserer 
Industrie erspart. 

Wie schon vorher ausgefiihrt, wird die Arbeitskraft meist nach Zeit 
bezahlt. Man hat dabei wieder zu unterscheiden zwischen reiner Ent
lohnung naeh Zeit, und Entlohnung nach Leistung in der Zeit. Das erstere 
ist del' gewohnliche Stundenlohn, das zweite System umfaBt den in Deutsch
land gebrauchlichen Akkord- odeI' Stiicklohn und samtliche iibrigen Pra
miensysteme. 

Del' Stundenlohn wird in den meisten groBeren Betrieben derart fest
gesetzt, daB jeder neu eintretende Arbeiter, auch del', welcher spateI' nul' 
in Akkord beschaftigt werden soIl, einen bestimmten Lohnsatz zugesagt 
erhalt. Diesel' Lohnsatz richtet sich gewohnlich nach del' Arbeiterkategorie, 
del' del' betreffende Arbeiter angehort, ferner nach seinem Alter. In se1-
teneren Fallen werden aueh die Papiere des Mannes und seine friiheren 
Stellungen beriieksichtigt. Letzteres ist sehr niitz1ich, es laBt· sich abel' 
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bei groBen Werken, wo gewisse Normalien vorliegen miissen, nieht immer 
durehfiihren. Bei vielen Werken wird nun dieser EinsteIlungslohn nieht 
lange gehalten, sondern bald gemaB derLeistung des Betreffenden nach 
oben oder unten korrigiert. Eine Veranderung des EinsteIlungslohnes naeh 
unten fiihrt meist zur Entlassung und unterbleibt deshalb besser. Eine 
Korrektur naeh oben ist sehr erwiinseht, weil man sieh dadureh die besseren 
Arbeiter heraussueht und halt. In denjenigen Werken, welehe eine Kor
rektur des EinsteIlungslohnes nieht vornehmen, besteht eigentlieh; wenn 
aueh versehleiert, der von den Gewerksehaften so sehr gewiinsehte Minimal
lohn. Er besteht aber in einer Form, die fiir den Arbeiter wesentliehgiin
stiger ist als der gesetzliehe MinimaIlohn, denn letzterer wird stets niedriger 
sein, wie ihn ein gut organisiertes Werk zur Erlangung guter Arbeitskrafte 
zahlen muB. Der gesetzliehe Minimallohn hatte fiir den Arbeiter abel' 
aueh noeh den Naehteil, daB er leieht als Normallohn aufgefaBt wiirde, 
und aile Lohne die Tendenz zeigen wiirden, sieh fum zu nahern. 

Fiir Bezahlung in reinem Stundenlohn sind vor allen Dingen unter
geordnete Arbeiten wie Reinigen, Transportieren, Materialsammeln usw. 
geeignet. Ferner solehe Arbeiten, die in Gruppen unter straffer Aufsieht 
eines Vorarbeiters oder Meisters durehgefiihrt werden, und dann noeh 
solehe Arbeiten, bei denen es auf auBerste Sauberkeit ankommt und bei 
denen nieht getrieben werden darf. Ieh reehne zu letzteren hauptsaehlich 
groBe Montagearbeiten und feinmechanische Arbeiten. Weilll bei derartigen 
Arbeiten der Mann ein starkes geldliehes Interesse an der Fertigstellung 
del' Arbeitsstiieke hat, maeht er leieht Fehler, und die Kosten.an Nach
arbeiten und der Sehaden an gutem Ruf des Unternehmers sind naehher 
so groB, daB der geringe Vorteil sehneIlerer Fertigstellung mehrfaeh wieder 
aufgehoben wird. 1m aIlgemeinen erfordert Arbeit, die in Stundenlohn 
geleistet wird, eine sehr straffe Aufsieht, iibersiehtliehe Werkstatten 
und riieksiehtslose Betriebsfiihrung, die aIle Bummelanten sofort entlaBt. 
Sie eignet sieh in der Hauptsaehe fiir Gruppenarbeit. 

In den meisten modernen Fabriken wird heute in Stiieklohn ge
arbeitet. Das Prinzip des Stiicklohnes muB als bekannt vorausgesetzt 
werden. Es solI hier nur noehmals kurz angedeutet werden, um Ver
weehselungen in der Ausdrueksweise zu vermeiden, da in der Literatur 
die versehiedenen Lohnsysteme nieht einheitlich benannt sind. Ieh ver
stehe unter Stiieklohn eine Lohnungsart, bei welcher der Preis der Arbeit 
nieht naeh Zeit festgestellt ist, sondern fiir eine bestimmte Leistung 
ein bestimmter Preis abgesprochen wird. Der Stiieklohn stellt in jedem 
einzelnen Falle einen Vertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Arbeitnehmer dar, und wird auch, soviel ieh weiB, juristisch so beurteilt. 
Selbst bei alten feststehenden Akkordsatzen ist ein freiwilliges Eintreten 
des Arbeitnehmers, das dUTCh Unterzeichnung eines Akkordscheines dar
gestellt wird, Bedingung. Wenn nun der Arbeiter bei einem festen Preis 
fiir eine geleistete Arbeit diese gemiitlich durchfiihrt, so kann er unter 
Umstanden gerade so viel verdienen, wie er bei Arbeit im Stundenlohn 
auch verdient hatte, oder bei Bummelei auch noeh weniger. Wenn er aber 
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scharf herangeht, und sich die Arbeit gut einrichtet, verdient er viel mehr 
als seinen Stundenlohn, und sein Verdienst wachst sehr schnell an mit· del' 
Kiirze del' zur Arbeit verbrauchten Zeit. Theoretisch genommen wiirde 
bei einem Zeitverbrauch von 0 del' Verdienst unendlich sein. Wegen des 
starken Steigens des Verdienstes ist auch, hauptsachlich in Amerika, das 
Stiicklohnsystem vielfach wieder verlassen worden, und es sind eine Menge 
anderer Systeme ausgekliigelt, die den hohen Gewinn bei kurzer Arbeits
zeit in irgendeiner Form zwischen Arbeiter und Arbeitgeber teilen. In 
Deutschland haben sich diese Systeme nicht eingefUhrt. Einesteils sind 
sie schwierigin del' Verdienstberechnung, und dann begegnen sie groBem 
MiBtrauen bei del' Arbeiterschaft, wei! del' Verdienst schwer nachkontrollier
bar ist. Gerade aus diesem Grunde geht auch bei diesen Systemen del' An
reiz zum flotten Arbeiten, del' im Stiicklohn mit seiner klar durchschaubaren 
Verdienstmoglichkeit liegt, teilweise wieder verloren. Wo also nicht zwin
gende Griinde, z. B. erheblicher Widerstand del' Gewerkschaften, gegen 
den Stiicklohn vorliegen, ist dringend dazu zu raten, bei diesem einfachen 
und klaren System zu bleiben. Das starke Ansteigen des Verdienstes bei 
kurzer Arbeitszeit hat fiir den Unternehmer noch den besonderen Vorteil, 
daB er Fehler in del' Festsetzung des Stiicklohnes leicht und schnell heraus
finden kann, bevor sie haufiger wiederholt werden. 

Es tritt bei Stiicklohn oft die Frage auf: "SolI del' Stundenlohn garan
tiert werden odeI' nicht?" Das bedeutet, solI del' Arbeiter selbst bei an
gestrengtester Bummelei seinen Stundenlohn unter allen Umstanden aus
gezahlt bekommen odeI' nicht? Die Meinungen und auch die praktische 
Handhabpng sind hier verschieden. Beide Arten del' Festsetzung haben ihre 
Vorteile und ihre Nachteile. 1st del' Stundenlohn garantiert, so fehlt dem 
Al'beitgebel' zunachst jede Handhabe gegen Bummelei und auch gegen 
schlechte Arbeit. Abel' er ist ja jederzeit in del' Lage, den Faulenzer zu 
entlassen. Es ist also bei diesel' Art moglichst auf sofortige Kiindigung zu 
halten. Auf del' andel'en Seite abel' leidet der Arbeiter nicht zu stark 
unter Fehlern durch zu niedrige Festsetzung des Stiicklohns. Es ist daher 
fUr das Meisterpersonal viel leichter, bei neuen Akkorden, soweit Vel'
handlungen iiberhaupt notwendig sind, zu einer Einigung mit den Ar
beitel'n zu gelangen. Die Akkordfestsetzung mit garantiertem Stundenlohn 
ist also iiberall da vorzuziehen, wo keine Massenfabrikation herrscht, und 
wo viele neue von vornherein in ihrer Dauer schwer iibersehbare Arbeiten 
auftreten, z. B. in Reparaturbetrieben. In Werken mit Massenfabrikation, 
in denen die einzelnen Arbeiter selten wechseln, kann man ruhig Akkord 
ohne garantierten Stundenlohn anwenden und die Kiindigungszeit kann 
dort auch, wenn nicht andere Griinde vorliegen, die dagegen sprechen, 
eine verhaltnismaBig lange sein. 

Es entsteht nun die Frage, wie ist die ganze Festsetzung und Behandlung 
der Stiicklohne vorzunehmen?" Es empfehlen sich folgende Regeln: 

Der Akkord ist unter allen Umstanden VOl' 1nangriffnahme del' Arbeit 
festzusetzen und vom Arbeiter anzunehmen. Sollte diese Festsetzung nicht 
moglich sein, odeI' die Anna-hme nicht erfolgen, so ist die Arbeit fiir 
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dies en Fall fiir Lohnarbeit zu erklaren. Bemerken mochte ich hierzu: 
Es ist eine iible Angewohnheit nachlassiger Meister, dem Arbeiter zu er
klaren, daB er in Akkord arbeite, und sich der Meister mit ihm spater schon 
einigen werde. Gewohnlich nimmt der Arbeiter eine solche Zusage gern 
an, arbeitet ganz gemiitlich wie im Lohn, und der Meister schlagt ihm nach
her kurz vor Beendigung der Arbeit einen gewissen Prozentsatz auf seinen 
Stundenlohn und stellt den Akkordzettel aus. Der Arbeiter nimmt dann 
den Akkord meistens gern an. Die Folge ist, man arbeitet im Lohn mit 
Pramie fiir hohen Stundenverbrauch, und del' Meister irrt sich nie. Wenn 
del' Mann abel' dann einmal so sehr bummelt, daB die Pramie sehr niedrig 
werden muB, damit der Meister nicht hereinfallt, nimmt del' Mann den 
Akkord nicht an, ldagt VOl' dem Gewerbegericht auf Auszahlung eines nor
malen Akkordverdienstes, und del' Arbeitgeber wird verurteilt. Die Ver
urteilung erfolgt nach meinem Empfinden dann auch stets mit Recht, 
denn die groBere Bummelei liegt auf seiten des Arbeitgebers bzw. seines 
Beauftragten. Derartige Vorkommnisse konnen sich naturgemaB nur da 
ereignen, wo der Meister selbst die Aldwrdzettel ausschreibt und nicht 
ein Akkordbureau. 1m Grunde genommen sollte der Meister die Akkord
zettel nie ausschreiben, schon damit er durch schriftliche Arbeiten seinem 
Berufe der Beaufsichtigung und Anlernung seiner Leute nicht entzogen 
wird, und damit Bevorzugungen einzelner Leute moglichst vermieden 
werden. Aber in kleineren und mittleren Betrieben, welche die Kosten 
des Akkordbureaus nicht aufbringen konnen, und dann vor allen Dingen 
in rohen, ungleichmaBigen R~paraturbetrieben, in denen sich die Akkorde 
nul' an Hand der ortlichen Information festsetzen lassen, ist eine Fest
setzung del' Stiicklohne durch die Meister nicht zu vermeiden. 

Es ist nun weiter zu erortern: Wie soIl ein Akkord festgesetzt werden? 
Hierbei miissen wir verschiedene Arten von Arbeiten unterscheiden. Am 
einfachsten sind schon haufig dagewesene Arbeiten normaler Art einzu
schatzen. Man zahlt die zu schlagenden Nieten oder miBt die zu iiber
drehenden Flachen und setzt unter Beriicksichtigung des Geriistbaues, 
des Aufspannens, des Materials uSW. den Stiicldohn fest. lrrtiimer kommen 
hierbei fast nie VOl', ebensowenig Streitigkeiten mit den Arbeitern. Schwie
riger sind schon Akkorde zu bestimmen, bei Arbeiten, die sich zwar oft 
wiederholen und einfacher Natur sind, die abel' in dem betreffenden Werk 
iiberhaupt noch nicht vorgelegen haben. In diesen Fallen ist die Arbeit 
am besten zunachst in Lohn durchzufiihren, und nach offener oder ge
heimer Beobachtung die fiir den Akkord notwendige Zeit festzusetzen. 
Diese Notwendigkeit liegt stets vor bei Einfiihrung neuer Arbeitsmethoden. 
lch personIich bin in diesen Fallen immer fiir offene Beobachtung, weil 
die Zeiten dabei kiirzer ausfallen und eine geschickte Anleitung mogIich 
ist. Del' Beobachter sollnatiirlich nicht mit del' Stoppuhr in del' Hand den 
Arbeitsvol'gang statistisch aufnehmen und den passiven Widerstand del' 
Arbeiter tiber sich ergehen lassen. Er solI im Gegenteil die Leute belehren 
und ihnen zeigen, wie sie alles am praktischsten einrichten. Die Arbeiter 
diirfen nie das Gefiihl bekommen, daB sie getrieben werden sollen, sondern 
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sie mussen die Empfindung haben, daB sie sich in einer Unterrichtsstunde 
befinden. Aus diesem Grunde muB auch wahrend der Beobachtung die 
Uhr so wenig wie moglich gebraucht werden. Die schlieBlich durch 
offene Beobachtung festgestellte Zeit soli dann nicht als Normalzeit fest
gesetzt werden, sondern der Arbeiter muB immer noch einen kleinen Zu
schlag zu semen Gunsten erhalten, denn die Autoritat und Vberlegung 
des leitenden Ingenieurs wird ihm spater immer fehlen. Wenn der Arbeiter 
aber merkt, daB auf solcher Basis entstandene Akkorde nachher nie zu 
halten sind, wird der Widerstand bei spateren Beobachtungen so energisch, 
daB er nicht roehr durch Anweisung uberwunden werden kann, und die 
Firma hat den Schaden. In Werken, in denen durch frUhere Fehler bei der 
offenen Beobachtung oder durch die Natur der Arbeiter eine offene Be
obachtung auf zu groBen Widerstand stoBt, soli man aber nicht zogern, 
die offene Beobachtung durch die geheime zu ersetzen. Letztere kann so 
durchgefUhrt werden, daB man die betreffende Arbeit in Lohn durchfuhren 
laBt und durch gelegentliche unauffallige Kontrolle sich von ihrem Fort
gang uberzeugt. Zwischendurch muB man durch einen Meister oder Vor
arbeiter die betreffenden Leute -noch antreiben lassen. Bummeln sie dann 
zu sehr, soist die Arbeit abzubrechen, der Mann zu entlassen und eine 
gleiche Leistung nochmals von einem anderen Manne zu fordern. Die auf 
diese Art festgestellten Zeiten sind aber dann nicht, wie die bei der offenen 
Beobachtung festgestellten, zu verlangern, sondern abzukiirzen, weil dem 
Manne bei Akkordarbeit eine wesentlich hohere Leistung zugemutet werden 
kann als bei Lohnarbeit. 

Eine andere, manchmal giinstigere Art del' Beobachtung ist, eine Arbeit 
zunachst nicht in Lohn, sondern in einem knapp geschatzten Akkord durch
fUhren zu lassen, dabei den FleiB des Mannes zu beobachten und den Vber
verdienst uber Lohnarbeit festzustellen. Hierauf ist dann an Hand des 
Vberverdienstes und der beobachteten Tatigkeit des Arbeiters der end
gilltige Akkordsatz festzustellen. NatUrlich erhalt man bei dieser Methode 
manchmal eigentumliche Verdienstresultate. Der Vorteil liegt aber darin, 
daB der Mann die Beobachtung fast nie ahnt, also normal arbeitet. Der 
Nachteil ist, daB man spater genotigt ist, einen emmal festgesetzten Akkord 
zu verandern.· 

Es inuB nun noch eine dritte Art von Akkordfestsetzung behandelt 
werden, welche die schwierigste und unsicherste ist, sich aber oft nicht 
vermeiden laBt. Es kommen in manchen Werken Arbeiten vor, die einen 
groBeren Umfang haben, aber nur ein oder. wenige Male durchgefiihrt 
werden. Solche Arbeiten muB oder will man oft, gerade ihres Umfanges 
wegen, auch in Akkord durchfUhren lassen, ohne daB man die notigen Unter
lagen fill eine Akkordfestsetzung besitzt, und ohne daB man in der Lage 
ist, die Arbeit vorher probeweise in Lohn und unter Beobachtung durch
fiihren lassen zu konnen. Es bleibt in solchen Fallen nichts anderes ubrig, 
als daB entweder zwei erfahrene Meister oder ein Meister und ein Betriebs
ingenieur die Arbeit unabhangig voneinander abschatzen, die Schatzungen 
vergleichen, und dadurch den Alrkord festsetzen. Es liegt hier ein ahnlicher 
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Fall vor, wie er vorher bei der einen Art der geheimen Beobachtung er
wahnt wurde. Es besteht nur der Unterschied, daB ein solcher Akkord 
von vornherein stimmen muB, und daB nachtragliche Korrekturen unmog
lich sind. Gerade bei solchen Akkorden entstehen auch am leichtesten 
Streitigkeiten mit den Arbeitern, weil diese selbst meistens nicht in der 
Lage sind, die Abschatzung des Akkordes ihrerseits zu beurteilen. Die 
Festsetzung eines solchen Akkordes durch ein yom Betrieb vollstandig 
unabhangiges Akkordbureau ist natiirlich auch unmoglich. 

Stehen nun in einem Werke Akkorde einmal fest, und haben die Leute 
damit gearbeitet, so ist streng darauf zu achten, daB sie nicht mehr ver
andert werden. Ein Akkord ist zur Anregung fleiBiger und geschickter Ar
beiter da. Wenn nun ein solcher Mann sich einmal besonders angestrengt 
hat, urn einen recht guten Verdienst zu erzielen, so muB ihm dieser Ver
dienst nicht nur ausgezahlt werden, sondern ihm auch fiir die folgenden 
Male, wenn er ebenso fleiBig ist, garantiert sein. Anderenfalls wird der Mann 
sich hiiten,je wieder kurze Zeiten herauszuwirtschaften und immer so 
arbeiten, daB er den yom Werke gestatteten Hochstverdienst nie iiber
schreitet. Es bildet sich dann ein System von Stundenlohn mit Pramie 
heraus, durch das nur der Arbeitgeber den Schaden hat. Es muB immer 
bedacht werden, daB bei normalen Akkordsatzen stets dasjenige Werk am 
wirtschaftlichsten arbeiten wird, in dem die hochsten Uberverdienste er
zielt werden. Die VVerksanlagen werden dort am starksten ausgenutzt, 
und zwar ohne die teueren Uberstunden. Die Belegschaft wird so niedrig 
wie irgend moglich gehalten, so daB Ersparnisse in der sozialen Belastung 
und im Beamtenpersonal eintreten. AuBerdem arbeiten die Leute trotz 
Anstrengung in einem solchen Betriebe sehr gern, schon des hohen Ver
dienstes wegen. Dadurch wird wieder die ganze Werksdisziplin eine aus
gezeichnete, weil bei Entlassungen nicht sofort wieder ein gleich guter 
Posten in einem ahnlichen Werke zur Vediigung steht, wie das sonst ge
wohnlich der Fall ist. Ebenso wenig, wie zu hohe Akkorde herabgesetzt werden 
diiden, soliten zu niedrige Akkorde erhoht werden. Man muB auch so ver
suchen, mit dem einmal Festgesetzten durchzukommen. Oft liegt der MiB
erfolg nur an einer Ungeschicklichkeit, manchmal sogar an Boswilligkeit des 
Arbeiters. Zur Beseitigung des ersten Ubels ist beim nachsten Male gute 
Beobachtung und Unterweisung niitzlich. Boswilliges Hinhalten der Arbeit 
wird aber gerade durch Festhalten an dem einmal gegebenen Satz erschwert. 
Es fallt meist ganz fort, wenn die Leute wissen, daB der einmal festgesetzte 
Preis unter allen Umstanden gehalten wird. Es konnen nun natiirlich doch 
Faile vorkommen, in denen man genotigt ist, einen Akkord zu verandern. 
Dann ist anzuraten, wenn irgend moglich diese Veranderung nicht sofort 
eintreten zu lassen, sondern in der alten Form zunachst mehrmals durch
zufiihren, und dann nicht eine Anderung des Preises, sondern eine Anderung 
des Objekts vorzunehmen. 

Am einfachsten liegt die Sac he dann, weilll man in solchem Faile eine 
konstruktive Anderung in der Form vornehmen kann, so daB die Arbeit als 
solche nicht wiedernotwendig wird. Ist dies nicht moglich, so zerlege man 
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einen groBen Akkord in eine Anzahl kleinerer, die man verschiedenen Leuten 
in Arbeit gibt. Kleinere Akkorde lege man zusammen. Auf diese Weise 
wird eine Abanderung nicht auffallig. 

Soli man nun moglichst groBe umfassende odeI' moglichst kleine Akkorde 
geben ~ Bei del' Massenfabrikation, wo jeder Akkord bis ins Einzelne aus
probiert werden kann, sind nach meiner Ansicht kleinere Akkorde vorzu
ziehen, obgleich sie mehr Rechenarbeit urid Schreibarbeit verlangen wie 
groBe Akkorde. In einer Fabrik abel', in del' sehr groBe und komplizierte 
Objekte, und in del' gleichen Form nur einmal durchgefiihrt werden, 
wiirde ich zu moglichst umfassenden Akkorden raten. Natiirlich wird sich 
del' betreffende Beamte, del' einen solchen Akkord festsetzt, auch ganz ge
nau iiber jede einzelne mit ibm zusammenhangende Arbeit und die dazu be
notigte Zeit klar werden miissen. Er solI nurdann zum SchluB aile seine 
Uberlegungen in eine einzelne Zahl zusammenfassen. Bei einer derartigcn 
Form von Festsetzungen kommen Summierungen von Fehlern, die oft erst 
durch die Verhandlungen mit dem Arbeiter entstehen, weniger vor. AuBer
dem ist eine Einigung mit den Arbeitnehmern schneller und einfacher, da 
diesel' diese groBen Summen (es handelt sich da manchmal um 1000 bis 
2000 M. bei Gruppenakkorden) nicht iibersehen kann. Werden solche 
groBen Akkorde aber in anstandiger objektiver Form festgesetzt, und nicht 
zur Ubervorteilung des Arbeiters benutzt, so bieten sie diesem auch noch den 
Vorteil, daB sein Verdienst ein viel gleichmaBigerer wird. Wenn er an irgend
einer Stelle Versaumnisse odeI' Fehler gemacht hat, kann er sie an del' ande
ren leichter wieder herausholen, ohne von einem Akkord auf einen anderen 
schieben zu miissen. 

Es InuBte hier soeben die ungliicklichste Seite des ganzen Akkord- und 
Pramienwesens gestreift werden - das Schieben der Zeit auf Lohn odeI' 
andere Akkorde. Es ist nun einmal in del' menschlichen Natur begriindet, 
daB nicht aIle Akkorde in ibrem inneren Werte gleich sein konnen. Auf del' 
anderen Seite ist auch jeder Arbeiter nicht zu jeder Arbeit seiner Branche 
gleich geschickt. Drittens versuchen auch die meisten Arbeiter ohne die er
forderliche Gegenleistung einen moglichst hohen Verdienst herauszuholen, in
dem sie zu Akkordwerk verbrauchte Stunden als Lohnstunden aufschreiben. 
Alles Menschlichkeiten, die nicht vermeidbar sind, und nicht abgeschafft 
werden konnen, auch vielfach in Verhandlungen mit den Arbeiteraus
schiissen zugegeben werden. Aber diese Menschlichkeiten miissen unter
driickt werden, wenn ein Werk verdienen solI. Einerseits kann man das 
Pflichtgefiihl del' Meister bei Aufstellung del' Akkorde durch stete Nach
kontrolle del' fertigen und verrechneten Zettel starken. Es ist zu empfehlen, 
daB sich del' Betriebsingenieur aIle Zettel mit mehr als normalem und auch 
zu niedrigem Verdienst vorlegen laBt und die Ursachen mit den Meistern be
spricht. Es wurde schon manche wertvolle Erfahrung auf diese Weise 
gemacht und vermittelt. Natiirlich muB diese Kontrolle, zumal bei stark 
belasteten Beamten stets < wiederholt werden, damit das Gefiihl der Uber
wac hung bleibt. Auf del' anderen Seite laBt sich das Ehrgefiihl del' Arbeiter 
wecken, indem ma)]. nachw~isbare Schiebungen durch den Arbeiteraus-
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schuB mit Namensnennung bei den Werksversammlungen besprechen laBt, 
odeI'. in milderen Fallen, wenn man den Mann nicht entlassen will, person
lich auf ihn einwirkt. Aber alles das sind nur Hillsmittel, die eine verhaltnis
maBig langsame Besserung bringen und auBerdem nur teilweise, nicht durch
greifend, wirken. Das beste Mittel ist: "Ein Lohnsystem im ganzen Werk, 
soweit irgend moglich." D. h.: "LaBt man Arbeiten im Akkord ausfiihren, 
dann muB man auch dahin drangen, daB samtliche Arbeiten im Akkord 
ausgefiihrt werden." Dann wird iiberall fIott gearbeitet, und es kann nirgends 
von Akkord auf Lohn geschoben werden. DaB dann moglichst wenig von 
Akkord auf Akkord geschoben wird, ist durch tagliches Aufschreiben d~r ge
leisteten Arbeiten durch den Arbeite:r selbst auf Tageszettel, unter Gegen
zeichnung des Meisters, zu erreichen. Der Tageszettel muB natiirlich taglich 
abgegeben werden. Die Ubereinstimmung des Tageszettels mit Torkon
trolle und Stundenangabe auf Akkordzettel gehort nicht hierher und muB 
an anderer Stelle behandelt werden. 

Eine Duchfiihrung von Akkordarbeiten bis zur auBersten Moglichkeit 
empfiehlt sich immer. Man kann z. B. ruhig Platzaufraumen, Aschekarren, 
Schrauben aufsuchen, Material transportieren und ahnliche Arbeiten durch
weg in Akkord vergeben. Man wird dabei den Vorteil haben, daB auch die 
allgemeinen Betriebsunkosten fUr unproduktive Arbeiten wesentlich ab
l1ehmen, obwohl die gleichen odeI' auch hohere Leistungen wie friiher auf 
diesem Gebiete erzielt werden. Del' Arbeiter selbst wird mit derartigen MaB
nahmen sehr einverstanden sein, weil er, allerdings bei hoherer Leistung, 
mehr verdient. Mir ist ein Fall bekannt, daB bei einem Werke, bei dem die 
Durchfiihrung des Akkordsystems bis in die kleinsten Arbeiten mehr und 
mehr ausgedehnt wurde, die erste Forderung bei einem ausbrechendel1 
Streik die war, daB alle Arbeitel1 in Akkord ausgefUhrt werden sollten. 
Die Arbeiter hatten also Geschmack an dem System gefunden, obgleich sie 
dadurch ziemlich ausgenutzt wurden. Das Festsetzen von Akkorden fiir 
a.lle Arbeiten stoBt bei den Unterbeamten auf Schwierigkeiten, da damit zu
nachst eine Mehrarbeit verbunden ist. Del' Leiter einer Fabrik kann im all
gemeinen die Durchfiihrung des Akkordsystems bis zu del' auBersten 
Moglichkeit nur da.durch erzielen, daB er zunachst jahrelang diese Durch
fiihrung personlich in die Hand nimmt. Es ist dies dadurch moglich, 
daB man sich nach jeder Lohnung Ausziige aus den Lohnlisten machen 
laBt iiber diejenigen Arbeiten, die noch in Lohn durchgefiihrt worden sind, 
und diese Listen mit dem Betriebsingenieur bespricht. Ein solcher Auszug 
sieht etwa folgendermaBen aus: 

Komm.-Nr. 1160: Verladen von Drehbanken - Arbeiter Nr. 20 - 15 Stun
den - 9,30 M. 

Komm.-Nr. 1131: Stemmen der Kesselnahte des Betriebskessels - Ar
beiter Nr. 310 - 2 Stunden - 1,60 M. usw. 

Diese Arbeiten miissen mit dem betreffenden Betriebsleiter einzeln durch
gegangen und iiberlegt werden, ob sie sich nicht hatten in Akkord ausfiihren 
lassen. Vielfach findet sich dabei auch, daB Stunden von festgelegten 
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Akkorden auf diese Lohne geschoben sind, ohne daB iiberhaupt Lohn
arbeiten angeordnet waren. Derartige Machenschaften werden ailerdings 
nur in den ersten Monaten aufgedeckt, spateI' hiiten sich die Arbeiter, 
dies zu tun, weil sie wissen, daB sie doch gefaBt werden. In groBen Betrie
ben, wo sich der Direktor mit derartigen Sac hen nicht mehr abgeben kann, 
miiBten die Biicher den Betriebsdirektoren der einzelnen Abteilungen vor
gelegt werden. 

LehrIingswesell. 

Eine neue Fabrik muB man sich aus dem vorhandenen Arbeitermaterial 
aufbauen, da es in diesem Faile nicht moglich ist, sich die Arbeiter zu er
ziehen. Eine alte Fabrik hat nicht nul' fiir die Gesamtheit, sondern auch fiir 
sich selbst die Pflicht, fiir den notigen Nachwuchs zu sorgen. Dies geschieht 
am besten durch Einsteilung von Lehrlingen. Als Lehrlinge nimmt man 
gewohnliche junge, jedoch iiber vierzehn Jahre alte Burschen, welche die 
Volksschule bis zur obersten Klasse durchgemacht haben. Wenn man von 
<liesen nicht genug erhalten kann, ist es bisweilen nicht unzweckmaBig, auch 
Jungens einzustellen, welche die letzte Klasse nicht durchmachen konnten. 
Das vierzehnte Lebensjahr sollte im allgemeinen Bedingung sein, weil sonst 
die Unbequemlichkeiten welche durch den Jugendschutz entstehen, zu groBe 
werden. Die Auswahl del' Lehrlinge erfolgt am giinstigsten nach folgenden 
Gesichtspunkten: Man nimmt in erster Linie Sohne seiner Arbeiter, weil 
so die Bindung an die Fabrik und das Interesse am groBten ist. AuBerdem 
hat man bei Ungebiihrlichkeiten des Jungen meistens den Vater zu Hilfe, 
welcher den Jungen mit iiberwachen und gegebenenfalls bestrafen kann. 
Die Auswahl des jungen Nachwuchses kann gar nicht sorgfaltig genug ge
schehen. In kleineren Fabriken, wo der Direktor noch nahere Fiihlung mit 
seinen Leuten halten kann, ist es zu empfehlen, daB del' Direktor selbst die 
Lehrlinge einstellt, in groBeren Fabriken sollte diese Arbeit wenigstens 
nicht dem Meister iiberlassen, sondern von den einzelnen Betriebsingenieuren 
in sorgfaltigster Weise durchgefiihrt werden. Die Einstellung selbst ge
schieht am besten nul' an einem Termin - Osterl). -, wenn die Jungens die 
Schule verlassen. Zwischeneinstellungen sind stets von Nachteil. Zur 
Auswahl haben sich die Jungens mit ihren Schulzeugnissen personlich vorzu
stellen. Es ist davor zu warnen, dem Zeugnis selbst allzu hohen Wert bei
zumessen. Die besten Jungens in der Schule sind noch langst nicht die be
sten im Betrieb. Allerdings ist darau£ zu sehen, daB das Betragen in del' 
Schule ein gutes wa.r; es ist dies das einzige Ul'teil, welches auch fiir den 
Betrieb Geltung behalt. 1m iibrigen miissen die Jungens auf ihre rasche 
Auffassungsgabe, gute Kinderstube und gegebenenfalls auf Geschicklichkeit 
hin gepriift werden. Die ersten beiden Punkte sind bei derVorsteUung sehr 
leicht festzustellen. Am besten laBt man sich den Lehrling einzeln vorstellen 
und beobachtet, ob er sich durch einige rasche, nicht erwartete Fragen 
verwirren laBt. Geschieht dies nicht, so wird man immerhin einen Jungen 
gefunden haben, der auch unerwarteten Lagen gewachsen ist. Verlegene 
Jungens kann man zunachst dweh einige freundliche Mitteilungen iiber das, 
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was sie erwartet, beruhigen. Wenn man dann irgendein Schriftstiick oder 
einen Vertrag unterzeichnen will, kann man z. B. die Feder fallen lassen, 
und nun beobachten, ob der Junge die Feder aufhebt. Wer dies schnell 
und geschickt tut, wiirde eine gute Kinderstube haben. Die feinere Beobach
tung des Betreffenden kann man z. B. dadurch priifen, daB man irgend etwas 
schreibt, was ihn angeht, z. B. einen Namen, Alter und ahnliches, und dann 
zum Umwenden einen Loscher sucht, der neben einem steht (ohne natiirlich 
den Jungen danach zu fragen). Es zeigen nur wenige eine so scharfe Be
obachtungsgabe, daB sie diese Aufgabe erfiillen und den Loscher hergeben. 
Diese Jungens werden einem aber nach meiner Beobachtung nachher im 
Betrieb sicher Freude machen. Wenn man auf diese und ahnliche Weise 
sich ein genaues Bild iiber die neu einzustellenden Jungens gemacht hat, 
sucht man sich die besten aus, und vermerkt deren bereits gefundene Charak
teristika fiir den betreffenden Meister auf einem Laufzettel und schickt 
den Lehrling zu seinem spateren WerkmeiElter, der sich noch einmal li.ber 
alles mit ihm genau bespricht, was ihn im Betrieb erwartet, und dann auf 
dem Zettel vermerkt, ob er ihn haben will. Bejahendenfalls wird der Vertrag 
mit dem Jungen und dem Vater oder Vormund abgeschlossen. Der Ver
trag, wovon ein Beispiel unter Form. 2 abgedruckt ist, muB folgende Punkte 
unter allen U mstanden enthalten: 

1. Dauer der Lehrzeit. 
2. Beziige des Jungen in den verschiedenen Lehrjahren. 
3. Griinde fUr Entlassung und Verlassen der Lehre. 
4. Eine Abmachung, wonach dem Lehrherrn oder dessen Vertretern 

die elterliche Gewalt iibertragen wird. 
5. Die Verpflichtung des Vaters, den Jungen wahrend seiner Lehrzeit 

ordnungsgemaB zu unterhalten und zu erziehen. 
Als weiterer Punkt kame vielleicht noch in Frage: Vertragsstrafen 

beim Weglaufen aus der Lehre in den verschiedenen Lehrjahren. 
Die Dauer der Lehrzeit betragt in den einzelnen Berufen meistens drei 

bis vier Jahre. In Fabrikbetrieben sind Lehrzeiten unter drei Jahren nicht 
zweckmaBig, ein viertes Jahr ist meist sehr erwiinscht. Die ersten zwei 
Jahre hat die Fabrik von den betreffenden Jungen fast gar nichts. 1m 
dritten Jahre wiegt seine Leistung meist seine Bezahlung auf, und im vierten 
kann der Schaden, del' in den ersten Jahren entstanden ist, wieder gut
gemacht werden, wobei aber immer zu beriicksichtigen ist, daB der Junge 
auch im vierten Jahre dauernd weiterausgebildet und nicht ausgenutzt 
werden solI. Es liegt dies nicht nur im Interesse des Jungen, sondern auch 
in dem der Fabrik, die sich tiichtige Arbeiter, die auch Liebe zu ihrer Arbeits
statte haben, heranbilden will. 

Die Frage, ob der Junge im ersten Jahre, wo er gewohnlich nur viel im 
Wege steht, Werkzeug verdirbt usw., iiberhaupt etwas verdienen solI, 
wird verschieden behandelt. 1m allgemeinen ist es ratsam, von Anfang an 
etwas zu zahlen. Anderenfalls tritt leicht das Gefiihl bei dem Jungen ein, 
er erhalt nichts, folglich braucht er auch nichts zu leisten. AuBerdem 
empfiehlt sich eine geringe Bezahlung im ersten Jahre noch deshalb, um 
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Lehrvertrag 
der 

Firma Gebriider Sachsenberg, Akt.·Ges., KijIn·Deutz. 

Abgeschlossen .................................................................................................... . 

geboren am ...... ················ ... ··· .. ·.···.···.· .. ·.· ............................................................ . 

resp. dessen Vater ............ - ........................................................................................ . 
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Die Firma Gebriider Sachsenberg, Koln-Deutz, nimmt den Unterzeichneten ................... . 
mit Zustimmung seine .................. auch Unterzeichneten ......... ...................... unter 
folgenden Bedingungen als ........ . ........... Lehrling auf. 

§ l. 
Die Dauer der Lehrzeit betragt 4 Jahre; beginnend am····· ............ -- ....................... . 

endigend am. ......... · ... -- .............................. . 

Die ersten 4 Wochen der Lehrzeit sind als Probezeit anzusehen, und kann wahrend dieser 
Zeit das Verhaltnis von jeder Seite wieder aufge16st werden. 

§ 2. 
Der Lehrling hat die jeweilig iibliche Arbeitszeit genau einzuhalten und sich jederzeit 

streng nach der Fabrikordnung, deren Bestimmungen er in allen Teilen unterworfen ist, 
zu richten. Gegen aIle Fabrikbeamten hat er sich stets bescheiden zu betragen, allen An
weisungen seiner Vorgesetzten mit strengem Gehorsam und Piinktlichkeit nachzukommen 
und sich gegen seine alteren Mitarbeiter stets zuvorkommend zu zeigen. 

AuBerhalb der Fabrik hat sich der Lehrling stets anstandig und ordentlich zu halten. 

§ 3. 
Fehlt der Lehrling innerhalb eines Jahres langer wie 14 Tage, so hat er diese Zeit nach

zulernen. 
Sollte durch arztliches Zeugnis festgestellt werden, daB der Lehrling fUr den gewahlten 

Beruf nicht kraftig genug ist, so steht der Firma das Recht zu, den Lehrling zu entlassen. 

§ 4. 
Sowohl der Lehrling als auch der fiir ihn Unterschriebene sind fUr des ersteren Pflicht

treue, Gewissenhaftigkeit und piinktliche Erfiillung der Obliegenheiten gegeniiber der Firma 
Gebriider Sachsenberg verantwortlieh und haften fiir aIle direkten und indirekten Nachteile, 
welchc der Firma durch die nicht gewissenhafte Ausfiihrung der ihm iibertragenen Arbeiten 
oder durch boswillige Schadenzufiigung der erstgenanntcn erwachsen. 

§ 5. 
Der Lehrling ist zum regelmiiJ3igen Besuch ciner Gewerbe- oder Fortbildungsschule 

verpflichtet, soIange die gesetzliche Verpfliehtung andauert, und hat aIle 6 Monate die 
dort vollerideten Arbeiten seinem AbteiIungsvorsteher vorzulegen. 

§ 6. 
Der LehrIing erhalt fUr jede Arbeitsstunde einen Lohn von: 

im ersten Jahre 5 Pf. pro Stunde 
im zweiten" 10" 
im dritten 15 " 
im vierten 20 " 

nach Abzug des Beitrages zur Krankenkasse, Alters- und Invalidenversicherung und einer 
25 Pf. fUr jede Woche betragenden SpareiriIage. Letztere wird ihm nebst Zinsen nach vor
schriftsmaBig beendeter Lehrzeit zuriickvergiitet, dagegen begibt er sieh allen Anspriichen 
darauf zugunsten der Unterstiitzungskasse, falls er die Arbeit eigenmachtig verIaBt oder 
sieh seine Entlassung zuzieht, in welehen Fallen er aueh auf ein Lehrzeugnis keinen An· 
sprueh hat. 

Akkordarbeiten unterliegen einer besonderen Bestimmung. 
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§ 7. 
Sollte die Firma Gebriider Sachsenberg den Lehrling infolge schlechten Betragens odeI' 

aus einem anderen Grunde, wie ganzlichem Mangel an FleiB oder der notigen Fahigkeit usw., 
entlassen miissen, oder verIaBt derselbe die Firma Gebriider Sachsenberg ohne deren Ein
willigung vor Beendigung del' Lehrzeit aus irgendeinem Grunde, so verliert der Lehrling 
allen, Anspruch auf die in § 6 vorgesehene Spareinlage. Diese kann in solchem Falle nach 
Ermessen del' Firma Gebriider Sachsenbeg entweder ganz odeI' teilweise dem Lehrling 
ausgezahlt oder del' Fabrikhilfskasse zugefiihrt werden. 

§ 8. 

Der ............... verpflichtet sich, den Lehrling wahrend seiner Lehrzeit auskommlich 
und angemessen zu unterhalten. 1m iibrigen unterwerfen sich beide Teile fiir die Dauer 
del' festgesetzten Lehrzeit sowie auch fUr den Fall einer einseitigen Auflosung des Lehr
vertrages den Bestimmungen der Gewerbeordnung. 

Gegenwartiger Vertrag ist doppelt ausgefertigt, von dem Lehrling und seine ..... , 
als bindend anerkannt und behufs des Einverstandnisses unterzeichnet. 

Koln . Deutz, den ................ 19 ....... 

Ge briider Sachsen berg, Akt.-GfE., 
Filiale Koln - Deutz. 

Unterschrift des LehrIings ............................... .. 

Unterschrift des Vaters odeI' Vormunds ....................................... . 

Form. 2. 

auch den armsten Vatern die Moglichkeit zu geben, ihren Jungen etwas 
Tiichtiges lernen zu lassen. Dadurch wird einerseits die Auswahl an Lehr
lingen groBer, und man bekommt besseres Material in den Betrieb; auf der 
anderen Seite werden bei allgemeiner Durchfiihrung im groBen und gan
zen mehr Mensehen gut ausgebildet, wodureh die Leistungsfahigkeit der 
gesamten Industrie steigt. In spateren Jahren soll man die Bezahlung so 
ansteigen lassen, daB sie unter Beriicksichtigung der ortsiiblichen Verdienste 
der Leistung des Betreffenden im allgemeinen entsprieht. Selbstverstand
lich dad dabei im Auge behalten werden, daB Verluste der Fabrik aus den 
ersten Jahren in den spateren gedeckt werden. 1m Einzelakkord sollte 
man Lehrlinge nicht arbeiten lassen, man erzieht dadurch sehr leieht 
Pfuscher. Man solllieber durch gute Aufsicht dafiir sorgen, daB sie wirk
lich etwas leisten, und gegebenenfalls durch Belohnung am JahresschluB 
dauernd fleiBige Jungens auszeichnen. Die Belohnungen werden im all
gemehien hl Geld auszuzahlen sein, eine besondere Pramie in Form eines 
guten Buches spornt auch gut an und erhoht den Ehrgeiz. Es wird sieh 
nieht ganz vermeiden lassen, altere Lehrlinge bei Gruppenakkorden mit
wirken zu lassen. Auch dies muB so eingerichtet werden, daB es als Be
lohnung wirkt. Nur die besten Lehrlinge, die am saubersten arbeiten, 
sollten zu solchen Arbeiten zugelassen werden. Sie konnen dabei mehr 
verdienen, und lernen aueh einmal, sieh in A.rbeitsgenossensehaften einzu
fiigen. Aueh die schleehten Lehrlinge miissen in den letzten Jahren teil
weise in den Gruppen mitarbeiten. Diese sollten jedoch nicht am Akkord 
teilnehmen. Neben den Belohnungen am Jahresende durch Geld, HiBt sieh 
auch ehle Einhaltung yom Verdienst des Jungen, welcher auf ein Spar-
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kassenbuch fUr ihn eingezahlt wird, empfehlen. Die besondere Belohnung 
wird dann am JahresschluB in dieses Buch mit eingezahlt. Dieses Spar
kassenbuch miiBte dann in den Randen des Fahrikanten bleiben, und zu
gunsten der Unterstiitzungskasse verfallen, wenn der Lehrling den Vertrag 
bricht, aus der Lehre lauft oder strafweise entlassen werden muB. Man 
spornt auf diese Weise einerseits den Spartrieb der Jungens an; auf der 
anderen Seite schafft man sich selbst eine Reserve gegen Kontraktbruch, 
welche ohne diese MaBnahme schwer einzutreiben ware. Es dad hier wohl 
darauf aufmel'ksam gerriacht werden, daB der Lehrling gar nicht so leicht 
in del' Lage ist, aus del' Lehre zu laufen. Wenn der Lehrherr innerhalb acht 
Tagen, nachdem ihm das Verschwinden des Lehrlings bekannt wird, bei 
der zustandigen Polizei den Antrag auf Zufiihrung stellt, muB diesem An
trage entsprochen werden, sofern das Lehrverhaltnis als zu Recht bestehend 
anerkannt wird. Es wird nicht immer empfehlenswert sein, einen einmal 
fortgelaufenen Lehl'ling einfach laufen zu lassen, schon der anderen Lehr
linge wegen. Die Erzwingung der Riickkehr in den alten Betrieb, oft auch 
die mehrmalige, wirkt auch auf die anderen Lehrlinge erzieherisch. 

Das Verlassen der Lehre diirfte nur dann zugelassen werden, wenn del' 
Junge aus Gesundheitsriicksichten den an ihn gestellten Anforderungen 
nicht gewachsen ist. Dies miiBte aber durch amtsarztliches Attest be
scheinigt sein. Wenn der Junge den Beruf wechseln will, und deshalb die 
Lehre verlaBt, sollte er nur gegen Zahlung einer Konventionalstrafe ent
lassen werden. 

Als Entlassungsgriinde kommen nur strafrechtliche Vergehen oder 
grober Bisziplinbruch in Frage. Wenn der letztel'e aber begangen ist, urn 
die Entlassung zu erzwingen, ist die Bestrafung mit einem halben Tagelohn 
und Nichtentlassung oft die hartere. 

Durch die Ubertragung der elterlichen Gewalt sind der Lehl'herr und 
seine Vertreter in schweren Fallen auch in der Lage, den Jungen korperlich 
zu ziichtigen. Diese Tatsache sollte jedoch nur ein auf dem Papier stehen
der Schutz gegen ganz grobe Ungebiihrlichkeiten des Jungen oder gegen 
o£fene Widersetzlichkeit sein. Es ist durchaus zu vermeiden, von diesel' 
Moglichkeit Gebrauch zu machen. Meist ist mit del' Erweckung des Ehr
gefiihls auch weiter zu kommen. 

In manchen Lehrvertragen ist die Art del' Ausbildung gleich festgelegt, 
z. B. beim Tischler: 

3 Monate Rilfeleisten beim Aussuchen von Rolz, 
6 Monate BestoBen und Robeln glatter Bretter sowie Randhabung del' 

einfacheren Werkzeuge, 
3 Monate Zusammenfiigen gerader Kisten, Schubladen von FuBbanken 

usw. usw. 
Eine solche Festlegung hat ihl'e Vorteile, well sie jede Streitigkeit zwi

schen dem Lehrherrn und den Eltern des Lehrlings vermeidet. Die Eltern 
neigen haufig dazu, sich dariiber zu beklagen, daB del' Lehrling nicht genug 
Ierne odeI' nicht geeignet beschaftigt werde. Auf del' anderen Seite binden 
diese Festlegungen dem Lehrherrn die Rande sehr stark; denn er ist nicht 
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mehr in der Lage, die Fahigkeiten des Lehrlings in der Weise auszubilden, 
wie es ihm fUr den einzelnen notwendig erscheint. Auch kann er bei ver
anderten Konjunkturen die alteren Lehrlinge nicht so mitarbeiten lassen, 
wie es fiir die Rentabilitat der Fabrik am giinstigsten ist. Empfehlenswert 
ist, mehrere solcher Lehrgange nebeneinander. im Vertrage aufzunehmen 
mit dem Bemerken: "Je nach Eignung". Wenn diese Lenrgange gut aus
gearbeitet sind, so wird einer derselben von jedem Lehrling mit Vorteil fUr 
beide Teile durchgemacht werden konnen. Die Ausbildung im allgemeinen 
soll immer so stattfinden, daB die schwachste Seite des Lehrlings zuerst und 
am langsten gestarkt wird. Das Einarbeiten in diejenigen Handfertigkeiten, 
die dem betreffenden Jungen liegen, wird sich dann leicht vollziehen. AuBer
dem wird bei einem solchen Vorgehen die Lehre fUr den Jungen immer an
genehmer und leichter, obwohl die Aufgaben schwieriger werden. Die Liebe 
zum Beruf und auch die Anhanglichkeit an die Fabrik wird eine starkere. 
Jede einseitige Ausbildung ist streng zu vermeiden. Der Lehrling muB 
nicht nur in seinem Spezial£ach gut durchgebildet werden, sondern auch von 
den Nachbarberufen wenigstens oberflachliche Kenntnis erhalten. Vor allen 
Dingen muB er aber arbeiten lernen. Die Liebe zur Arbeit selbst erst macht 
ihn zum tiichtigen Handwerker. 

Es gibt bei groBeren Fabriken noch eine andere Art von Lehrlingen, die 
Volontare. Es sind dies gewohnlich junge Leute, die das Abiturium ab
gelegt haben und Ingenieure werden wollen. 

Sie sind im Durchschnitt etwas alter wie Lehrlinge. Fiir die Industrie 
bedeuten sie ein Hindernis. Es kommen aber volkswirtschaftliche Griinde 
lind personliche Beziehungen in Frage, die groBere und mittlere Fabriken 
zwingen, auch Volontare einzustellen. Der Ingenieur, der auf der Hoch
schule fUr die hohere Laufbahn studieren will, und ebenso der Techniker, 
der die mittlere Laufbahn einschlagen will, miissen, bevor sie ihr Studium 
abschlieBen, bei manchen Schulen bevor sie es beginnen, eine langere prak
tische Tatigkeit in den Werkstatten durchgemacht haben. Ohne eine solche 
Tatigkeit wiirden sie ihrem Berufe spaterhin gar nicht gewachsen sein. Es 
sind sich alle in Frage kommenden Kreise dariiber einig, daB ein solches 
Arbeiten in Gemeinschaft mit dem Arbeiter, der spater geleitet werden solI, 
durchaus notwendig ist. Nur iiber die Dauer dieser Beschaftigung sind die 
Meinungen verschieden. Viele, besonders Praktiker, verlangen auch fiir 
Hochschulingenieure sehr lange praktische Arbeitszeiten, bis zu drei Jahren. 
Nach Ansicht der Hochschulen und auch del' Behorden geniigt ein Jahr. 
Eine langere praktische Tatigkeit, soweit wirklich in ihr gearbeitet. wird, 
schadet keinesfaUs. Wird sie jedoch zu lange ausgedehnt, so verliert der 
junge Mann kostbare Jahre seines Lebens, welche er als fertiger Ingenieur 
besser verwenden konnte. Auf der anderen Seite gewinnt er eine gewisse 
Uberlegenheit iiber den Kollegen mit der kiirzeren praktischen Arbeits
zeit bei Ausfiihrung schwierigerer Aufgaben besonders in den Werkstatten. 
Man soUte daher Jungens, die sehr friih mit der Schule fertig sind, ruhig 
zwei Jahre praktisch arbeiten lassen, wahrend fUr andere, die etwas spater 
mit der Schule fertigwerden, ein Jahr geniigen diirfte. 
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Diese jiingeren Leute, die zwei Jahre gearbeitet haben, kommen dann 
etwas reifer auf die Hochschule und haben dort an ihrer praktischen Er
fahrung auch wieder Vorteile. Noch richtiger wird es sein, soweit sich 
die Firmen darauf einlassen, einen jungen Mann hintereinander ein J ahr 
lang praktisch arbeiten zu lassen, und dann noch einige Hochschulferien 
zur Vervollkommnung zu benutzen. Del' Volontar sollte wahrend der 
praktischen Arbeitszeit nicht andel's behandelt werden wie ein einfacher 
Arbeiter, d. h. er muB absolut an die Arbeitsordnung gebunden sein. Die 
Reihenfolge, wie die einzelnen Werkstatten durchgemacht werden konnen, 
sowie die Zeit, welche der Betreffende in den einzelnen Werkstatten zu 
arbeiten hat, kann dem Ermessen des Fabrikleiters unter Beriicksichtigung 
del' Interessen des Volontars iiberlassen werden. Manche Behorden schl'ei
ben den Aufenthalt in den einzelnen Wel'kstatten VOl', und muB dann selbst
verstandlich auf diese Vorschriften Riicksicht genommen werden. Da del' 
Volontar nirgends auslernt und von seiner Arbeit kein Nutzen gezogen wer
den kann, ist el' in del' Fabrik stets hinderlich. Einerseits verdirbt er 
Material und Werkzeug, nimmt Platz weg, hindert die Arbeiter bei ihren 
eigenen Arbeiten, da er notgedrungenerweise haufig fragen muB, und auf del' 
anderen Seite sind von ihm wirklich produktive Arbeiten nicht zu verlangen. 
Es ist immerhin anzustreben, daB er wenigstens solche Arbeiten fertigstellt, 
welche einen gewissen Nutzen fUr die Firma haben und' produktive Werte 
darstellen. Unter allen Umstanden ist zu vermeiden, daB die Volontare nur 
Modelle kleiner Maschinen usw. herstellen, was sehr beliebt ist, und wobei 
die jungen Leute nichts lernen und meistenteils .bummeln. Sie miissen zu
nachst die Werkzeuge handhaben lernen, dann nach Moglichkeit wenig
stens einige Zeit bei Gruppenakkorden untergebracht werden. SchlieBlich 
miissen sie selbstandig, wenn sie soweit gekommen sind, einige Stiicke an
fertigen, wo ihnen die gewohnliche Akkordzeit genannt wird, damit sie einen 
Vergleich haben. Sie werden dann spateI' als Ingenieure in del' Lage sein, 
in den verschiedenen vVel'kstatten die Wel'kzeuge beurteilen zu konnen, 
und zu wissen, was sie vom einzelnen Arbeiter verlangen komlen. Da del' 
Volontar durch sein Schaffen del' Firma einen dil'ekten Nutzen nicht bl'ingt, 
sondern nul' Schaden, ist es bel'echtigt, daB bei AbschluB derartiger Lehr
vertrage anstatt eine Zahlung zu geben, eine solche verlangt wird. 1m all
gemeinen liegen die Summen zwischen 100 und 400 M. pro J ahl'. 

Derartige Lehrvertrage unter einem Jahr abzuschlieBen, hat fiir beide 
Teile wenig Zweck. Nur solche Volontal'e, die ihre Arbeitszeit zum gl'oBten 
Teil wahrend del' Hochschulfel'ien abmachen wollen, konnen ausnahms
weise kurzfristiger zugelassen werden unter del' Voraussetzung, daB sie in 
den Hochschulferien bei del' Firma weiter arbeiten, odeI' bereits friiher'lange 
Zeit bei ihr gearbeitet haben. Das Herumlaufen in samtlichen Werkstatten, 
wie es vielfach iiblich ist, ist den Volontaren streng zu untersagen. Es 
wird haufig angenommen, daB die jungen Leute dadurch, daB sie an aIle 
Stellen kommen und alles ansehen konnen, viel lernen. Dies ist nicht del' 
Fall. Das, was sie lernen mussen, lernen sie nul' durch wirklich angestrengtes 
Arbeiten, allerdings an vielen Stellen nacheinander. 

S ll. C h sen b erg, Organisationsgrundlagen. 3 
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Es muB naturgemaB vermieden werden, sowohl zu viele Lehrlinge als 
auch zu viele Volontare einzustellen. Die sogenannten Lehrlingszuchte
reien sind sehr vom Ubel: denn erstens lernen die jungen Leute niehts, 
wenn sie nicht einzeln angeleitet werden konnen, und zweitens hat auch 
die' Firma im Grunde genommen keinen groBen Nutzen davon, weil sehr 
viel Pfuseherei gemaeht wird. Das Verhaltnis der Lehrjungen zu den aus
gelernten Handwerkern kann in den versehiedenen Faehern verschieden 
sein, doch soil im allgemeinen hochstens 10% der gesamten Belegschaft 
aus Lehrlingen bestehen, d. h. bei 4jahrigem Lehrkursus diirfte die Zahl 
der jedes Jahr einzustellenden Lehrlinge gegenuber der Zahl der besehaf
tigten Handwerker nicht mehr wie 21/2 % betragen. 

Die jungen Leute unter 18 Jahren sind verpflichtet, an den Kursen der 
Fortbildungssehulen teilzunehmen. Die Fortbildungsschulen sind meist 
stadtisehe Einriehtungen. Sie bestimmen vielfach im Einvernehmen mit 
Vertretern der Arbeitgeber die Lage ihrer Sehulzeiten, so daB diese nicht 
allzusehr in den Betrieb hineinfallen und diesen stOren. Es laBt sieh jedoeh 
nieht vermeiden, daB ganze Lehrlingsgruppen mitten in der Arbeit aus
scheiden mussen, besonders nachmittags urn 4 Uhr, urn am Fortbildungs
schulunterricht teilzunehmen. Das Ausseheiden erfolgt datm meistenteils 
noeh eine Stunde fruher, als der Unterricht beginnt, weil sieh die Jungens 
noeh waschen mussen und haufig weite Wege haben. Der Gedanke der Fort
bildungssehulen ist an sieh ein sehr gesunder. AuBer ihrem Faehwissen, 
das ihnen ja in den Werkstatten beigebraeht wird, und auBer dem Sehul
wissen, was die Jungens frjiher gelernt haben, bekommen sie in der Fortbil
dungssehule noeh eine gewisse A brundung ihrer Kenntnisse auf allen den 
Gebieten, die Ihnen im Leben notwendig sind. Fur den Betrieb ist dies aber 
auBerst storend und ersehwert es vielen Fabriken uberhaupt, Lehrlinge 
auszubilden. GroBere Fabriken sind daher auf den Gedanken gekommen, 
sieh mit Genehmigung der Behorden eigene Fortbildungssehulen auszu
bauen. Diese Fortbildungssehnlen haben den groBen Vorteil, daB der Unter
rieht meist in der Fabrik selbst stattfinden kann, oder aueh ganz in del' 
Nahe, und daB die Zeiten so gelegt werden konnen, wie es fUr den Betrieb 
am angenehmsten ist. AuBerdem durfen und konnen die Lehrfacher dort 
so zugeschnitten werden, daB sie die besonderen Bedurfnisse des in del' 
Fabrik ubermittelten Berufs besonders berueksichtigen. Die Lehrlinge 
werden daher in diesen Fortbildungssehulen im allgemeinen bessel' aus
gebildet wie in den offentlichen. Ferner ist die Disziplin in solchen Schu
len auch noch eine gunstigere, weil Lehrherr und Lehrer in einer Person ver
einigt sind, und diese daher eine groBere Autoritat besitzen. Als Lehrer an 
solchen Schulen nimmt man fur die praktisehen Facher, wie Zeichnen, Buch
fUhrung usw., am besten Ingenieure und Kaufleute del' eigenen Fabrik, fur 
die anderen Zweige selbstverstandlich ausgebildete Fachlehrer. Der
artige Schulen konnten aueh im ZusammenschluB mehrerer Fabriken ge
griindet werden. Sie haben den einen Nachteil, daB sie, wirklich gut be
trieben, sehr teuer sind und die Fabrik meist viel starker belasten wie die 
Beitrage zu den offentliehen Fortbildungssehulen. Trotzdem soUte es sich 
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keine groBere Fabrik entgehen lassen, wenn sie irgendwie Genehmigung er
reichen kann, ihre eigene Fortbildungsschule zu griinden. 

Vorarbeiter und Meister. 
Uber dem Arbeiter stehen in der Fabrik als untere Organe der Uber

wachung Vorarbeiter und Meister. Von ihrer Arbeitsleistung, ihrem 
Auffassungsvermogen und ihrer Ausbildung hangt viel ab, denn mit 
einem schlechten und besonders auch nach personlichen Gesichtspunkten 
arbeitenden Meisterpersonal kann die Fabrik nie in die Hohe kommen. 
Man hat fur ein solches unsachgemaBes personliches Arbeiten dieser unteren 
Organe das bekannte Wort "Meisterwirtschaft" gepragt. Es tritt zunachst 
die Frage auf: Wo bekommt eine Firma ihre Vorarbeiter und ihre Meister 
her ~ Die Vorarbeiter rucken am besten aus den Arbeitern selbst auf, 
da sie keine DisziplinarvoIlmachten haben, und nur Leiter und Uber
wacher von Gruppen sind. Man soIlte nicht versaumen, wenigstens aile 
Jahre in jeder Werkstatt einen der besten Arbeiter zum Vorarbeiter zu 
ernennen, worin fur die anderen ein Ansporn fUr erhohte Tatigkeit liegt. 
Bei der Ernennung zum· Vorarbeiter sollte zugleich eine Lohnerhohung 
eintreten. 1m ubrigen erhalt der Vorarbeiter nur beschrankte Aufsichts
befugnisse, um den Posten eines fUhrenden Mannes erfUllen zu konnen, und 
arbeitet bei groBen Gruppen am besten weiter im Akkord mit. Eine ahn
liche SteIlung wie die Vorarbeiter nehmen auch die Monteure ein, die von 
der Firma nach auBen geschickt werden, um selbstandig Anlagen, welche an 
Ort und ~telle ausgefuhrt werden mussen, herzustellen. Diese bekommen 
aber ihre Hil£skrafte meist von del' fremden Firma gesteIlt, wahrend die Vor
arbeiter nur mit Leuten ihrer eigenen Firma arbeiten. Der Sprung zwischen 
Arbeiter und Vorarbeiter ist ein viel geringerer wie der zwischen Vorarbeiter 
und Meister. Wahrend del' Vorarbeiter im Grunde genommen, was auch 
sein Name besagt, noch Arbeiter bleibt, wird der Meister zum direkten Vor
gesetzten. Letzten Endes werden Neueinstellungen von Leuten, Festsetzung 
zweifelhafter Akkorde, Neueinrichtung und Neuanschaffung von Maschinen 
und Geraten nach seinen Vorschlagen oder wenigstens nach seiner Anhorung 
vorgenommen. Man kann aber in del' Auswahl des Meisterpersonals gar 
nicht vorsichtig genug sein. Es ist da zunachst von dem Fabrikleiter zu 
entscheiden, ob er die Meister von auBen hereinziehen soIl, oder ob er diese 
Vorgesetzten im eigenen Betrieb ausbilden und langsam aufsteigen lassen 
will. Die Handhabung in der Praxis ist da sehr verschieden. Das Ein
stellen fremder Meister bringt den V orteil mit sich, daB manche neue Er
fahrungen in die :Firma hineinkommen. Die Autoritat des fremden Meisters 
ist auch meist eine hohere, weil keine Leute da sind, mit denen er zusammen 
gearbeitet hat, und die ihm manchmal bei Verlegenheiten haben aus
helfen mussen. AuBerdem fehlen meist auch aIle verwandtschaftlichen Ver
haltnisse zwischen einem solchen Meister und seiner Arbeiterschaft. Auf 
der anderen Seite wefB man bei einem von auBen hereingezogenen 
Meister nie, was man bekommt, denn Zeugnisse haben wenig Wert. Ein 

3* 
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MiBgriff ist in dieser Beziehung aber sehr schadigend fUr die Autoritat 
der gesamten Meisterschaft und die Produktionskraft der Werkstatten. 
Was hier soeben als Vorteil des von auBen hereingezogenen Meisters ge
nannt wurde, ist nun umgekehrt der Nachteil des im Werke selbst ausgebil
deten Meisters. Auf der anderen Seite weiB man aber bei sorgfaltiger Be
obiwhtung stets ganz genau, was man an dem betre££enden Mann hat. 
Wenn man also besonders solche Leute nicht zu Meistern macht, welche 
zum Handeln nach personlichen Gesichtspunkten neigen, wird man gut 
daran tun, seine eigenen Leute hochkommen zu lassen, und aus den besten 
Vorarbeitern wiederum seine Meister zu wahlen, wenn man solche notig hat. 
Man spornt hierdurch an und erhalt Leute, welche in allen Dingen, die die 
Firma angehen, ausgezeichnet Bescheid wissen. Von Zeit zu Zeit muB man 
dann, um eben auch fremde Erfahrungen zu erhalten, eine Stene mit einem 
von auBen hereingezogenen Meister besetzen. Bei den meisten deutschen 
Fabriken ist es ublich, daB £ill' eine besondere Werkstatt oder eine besondere 
Art der Arbeit nur ein Meister da ist. Erst wenn die zu uberwachenden 
Gruppen zu groB werden, wird ein zweiter Meister fur die gleichen Lei
stungen eingesetzt, der dann einen Teil der Werkstatte oder Gruppe uber
nimmt. Diese Meister haben dann die Verteilung der einzehlen Arbeiten 
nach den Dispositionen des Betriebsingenieurs oder -Bureaus zu leiten, fiir die 
ordnungsgemaBe Besetzung und Ausnutzung der Maschinen zu sorgen, die 
gute Ablieferung der Arbeiten sicherzustellen, Lohnerhohungen, gegebenen
falls auch Lohnherabsetzungen, Neueinstellung und Entlassung von Leuten 
vorzuschlagen. Ferner haben sie fiir Instandhaltung del' Werkzeuge, An
scha££ung neuer und'verbesserter Werkzeuge Sorge zu tragen und so viel 
Fuhlung mit ihren Leuten zu halten, daB sie auch uber die personlichen 
Verhaltnisse derselben einigermaBen orientiert sind, und vor allen Dingen 
Hetzereien in den Werkstatten rechtzeitig verhindern konnen. Sie mussen 
uber die Arbeitsvorgange so viel Uberblick haben, daB sie rechtzeitig die 
Bescha££ung neuer Maschinen odeI' das Ansetzen von Uberstunden vor
schlagen konnen. Kurzum: sie sind verantwortlich £ilr den gesamten inneren 
Betrieb und die Uberwachung ihrer Betriebsstatte. Ihre Arbeitsleistung, 
wenn sie wirklich fachgemaB ausgefuhrt werden soli, ist eine enorm hohe. 
Es muB daher vermieden werden, daB diese Leute allzusehr mit Schreib
arbeit uberlastet werden. Das Ausschreiben der Akkorde durch den Mei
ster ist in einem groBeren Betriebe unbedingt zu vermeiden. In kleineren 
Betrieben, wo sich dies nicht ganz umgehen laBt, sollten den Leuten we
nigstens Hilisschreibkrafte gegeben werden, so daB die rein mechanischen 
Arbeiten und das Heraussuchen fruherer Akkorde von Hilfskraften ge
macht werden konnen. Man muB vom Meister verlangen, daB er sich so viel 
wie moglich in der Werkstatt aufhalt. Vor allen Dingen muB er in der er
sten Stunde der Arbeitszeit und in del' letzten halben Stunde VOl' Been
digung der Arbeit unbedingt in der Werkstatt und auf Bauplatzen zugegen 
sein. Die Mittagspause muB auch als Beendigung und Beginn der Arbeits
zeit hierbei mitgerechnet werden. Die Tatigkeit eines solchen Meisters 
laBt sich vereinfachen, wenn nicht mehr ein Meister fur aIle diese Arbeiten 
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angestellt wird, sondern nach dem Vorschlage von Taylor sogenannte 
Funktionsmeister, die nur ganz bestimmte Aufgaben haben, welche im 
gleichen Betrieb nebeneinander herlaufen. Das System del' Funktions
meister gestattet in sehr hoch durchorganisierten Massenbetrieben eine 
wesentlich scharfere Uberwachung samtlicher Arbeitsvorgange und ein 
rationelleres Arbeiten. Z. B. schlagt Taylor als Einteilung VOl': Vorrich
tungsmeister, Geschwindigkeitsmeister, Priilmeister und Instandhaltungs
meister in del' gleichen Werkstatt nebeneinander arbeiten zu lassen. Dieses 
Beispiel ware passend fiir eine Dreherei, wo del' Vorrichtungsmeister die 
Besetzung del' Drehbanke und das Fortschreiten del' Arbeiten sowie die 
Schaffung del' notigen Rilfswerkzeuge zu iiberwachen hatte. Del' Ge
schwindigkeitsmeister wiirde dann die Einhaltung vorschriftsmaBiger Ar
beitszeiten beim Drehen sowie Instandhaltung del' Schnittwerkzeuge und 
ahnliche Aufgaben zu iibernehmen haben. Del' Priifmeister wiirde die Ar
beit abnehmen, und del' Instandhaltungsmeister fUr die Wartung, Reinigung 
und rechtzeitige Reparatur del' Werkzeugmaschinen, Transmissionen usw. 
sorgen miissen. W 0 eine derartige Durchorganisation del' Werkstatten, in 
denen jeder einzelne Griff bestimmt werden muB, nicht stattfinden kann, 
zumal da, wo viel Einzelarbeit und wenig odeI' gar keine Massenfabri
kation vorliegt, ist eine solche Dnterteilung del' Meisteraufgaben nicht rat
sam. Es miissen dalm aIle diese Arbeiten von einem Meister iibernommen 
werden. Da von diesen Leuten abel' sehr viel verlangt wird, vielleicht, ab
gesehen von del' Direktion, am allermeisten in del' Fabrik, so miissen sie 
recht gut bezahlt werden. Nicht nul' sollen die Gehalter anstandig sein, 
sondern (lie Meister miiBten durch Produktionspramien auch noch an del' 
tatsachlichen Leistung del' Werkstatte in diesel' odeI' jener Form interessiert 
werden. Es ist fraglich, ob man bessel' daran tut, dem Meister vertrag
lich gewisse Vergiitungen fiir Mehrleistungen seiner Werkstatt zu sichern 
odeI' sie ihm freiwillig von Fall zu Fall zu gewahren. Das letztere kann un
bedenklich da:pn geschehen, wenn die GewahI'Ung in anstiindiger Rohe auch 
regelmaBig durchgefiihrt wird. Das Zusammenarbeiten del' Meister unter 
sich, ebenso wie mit del' Leitung, muB durch regelmaBige, wenigstens zwei
mal in del' W oche stattfindende Besprechungen gemeinsam unter Leitung 
des Betriebsingenieurs gesichert werden. In diesen Besprechungen solI jeder 
zu Worte kommen und seine Ansicht frei und offen mitteilen konnen. Es 
muB streng geriigt werden, wenn fiir Fehler einer Werkstatt del' betreffende 
Meister die Schuld von sich ab und auf die anderen Werkstatten zu walzen 
sucht. Jeder solI dahin erzogen werden, daB er voll und gern die Verant
wortung sowohl fUr seine Leistungen als auch fUr seine Nichtleistungen 
tragt. 

Betriebsingenieur . 
Del' nachste direkte Vorgesetzte del' Meister ist del' Betriebsingenieur. 

Er hat die gesamte Verantwortung fiir die Leistung del' Werkstatten, fiir 
die Innehaltung del' Termine,. fUr die rechtzeitige Vorsorge del' Beschaf
fung von Arbeitskraften, und teilweise hat er auch den Kundenverkehr mit 
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wahrzunehmen. Er untersteht nul' direkt del' technischen Direktion. 
Der Betriebsingenieur ist eine auBerst wichtige Personlichkeit. Er gehort 
zu den hoheren Beamten, hat jedoch vorteilhafterweise die Arbeitszeit del' 
Werkstatten innezuhalten. Es ist die Frage: Was flir eine Personlichkeit 
ist fUr diesen Posten am besten am Platze? Auf del' einen Seite kann man 
einen recht tiichtigen Praktiker mit besonderen Erfahrungen in seinem 
Fache an diese Stelle setzen, andererseits ist auch ein tiichtiger Theoretiker 
mit praktischen Erfahrungen, jedoch ohne die besonderen Erfahrungen 
der von ihm zu leitenden Werkstatten moglich. Das erstere wird meist ge
wahlt in kleineren und mittleren Betrieben, wo man nicht in der Lage ist, 
die Herren so hoch zu bezahlen, daB man einen tiichtigen Mann mit ab
geschlossener Hochschulbildung dauernd halten kann. Das moglichst 
dauernde· Festhalten des Betriebsingenieurs ist eine del' wichtigsten Be
dingungen fUr das Aufbliihen und gute Arbeiten del' Werkstatte. Die Herren 
mit abgeschlossener Hochschulbildung leisten haufig auch als Betriebs
leiter mehr wie die reinen Praktiker, da sie in ihrer ganzen Vorbildung und 
in ihren Anschauungen freier sind. Sie konnen sich leichter in neue 
Arbeitsweisen hineinfinden, und werden mehr eine fiihrende und moderni
sierende Rolle spielen, wahrend del' tiichtige Techniker die Werkstatten 
wohl vorziiglich in Gang halten kann, haufig jedoch nicht in der Lage 
ist, sie dauernd zu modernisieren. Wenn man also einen Diplom-lngenieur 
an diese Stelle setzen kann, und das Geschaft schon einen so groBen Umfang 
angenommen hat, daB man ihn entsprechend bezahlen und auch in seinem 
Wirkungskreis so stellen kann, daB er seine Stellung als Lebensstellung 
betrachtet, ist es ratsamer, derartig vorgebildete Herren zu wahlen. Fiir 
Betriebsingenieure ist sowohl bei Technikern wie bei Diplom-lngenieuren 
ein langjahrigerVertrag zu empfehlen, sob aId man die Herren kennt und 
weiB, was sie leisten. Da das EinfluBgebiet eines Betriebsleiters zwischen 
dem der Direktion und dem del' Meister liegt, ist es vorteilhaft, den Herren 
bei ihrem Eintritt eine Ausarbeitung zu geben iiber alles das, was zu furen 
Pflichten und Rechten gehort, damit spatere Streitigkeiten vermieden 
werden. Diese Anweisungen miissen so gehalten sein, daB der Betriebs
ingenieur es nicht notwendig hat, sich um aile Kleinigkeiten zu kiimmern, 
daB er jedoch auf der anderen Seite in del' Lage ist, iiberall, wo es fum rich
tig erscheint, am besten jedoch durch den Meister, energisch einzugreifen. 
Vor allzu haufigen direkten Eingriffen der Direktion in den Betrieb muB del' 
Betriebsingenieur geschiitzt werden. Dem Arbeiter gegeniiber soli nul' sein 
Wille gelten, wenn auch die letzte Entscheidung bei Streitigkeiten usw. in den 
Handen del' Direktion liegt. 1m allgemeinen wird der Betriebsingenieur dafiir 
sorgen miissen, daB die von del' Direktion angegebenen Liefertermine inne
gehalten werden, und zwar in furen groBen Ziigen, wahrend die Kontrolle del' 
Fertigstellung der Einzelstiicke dem Meister verbleibt. Er muB ferner sein 
Augenmerk richten auf dauernde Instandhaltung und die neue Ausriistung 
der Werkstatten Maschinen, Schutzvorrichtungen und'Verkzeuge, so daB 
stets das beste geleistet wird, was aus dem Material herausgeholt werden 
kann. Er hat der Direktion Vorschlage zu machen iiber die Beschaffung 
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neuerer Maschinen und dauernd die neueren Konstruktionen der fUr sein 
Arbeitsgebiet in Frage kommenden Werkzeugmaschinen zu studieren. Er 
muB sich um die Metalle und ihre Eigenschaften, die er zu verarbeiten 
hat, kiimmern, Versuche ansetzen, sowie Erfahrungen sammeIn iiber 
Behandlung und gegebenenfalls iiber Ersatz diesel' Metalle durch andere. 
Auch muB er dafiir sorgen, daB alles das Material, das in del' Werkstatte 
gebraucht wird, soweit es nicht yom technischen Bureau zur Bestel
lung aufgegeben wird, yom Bestellbureau so rechtzeitig beschafft wird, 
daB nie Materialmangel odeI' Stockungen eintreten konnen. Ein wichtiger 
Punkt in del' Tatigkeit des Betriebsingenieurs ist ferner die Behandlung del' 
Arbeiterfrage. Auf diesem Gebiete soli nul' in den allerauBersten Not
fallen die Entscheidung del' Direktion angerufen werden miissen. Del' 
Betriebsingenieur muB sich um Neueinstellungen und Entlassungen kiim
mern, wozu ihn selbstverstandlich seine Meister stets rechtzeitig infor
mieren miissen. Er soll die Beaufsichtigung del' Arbeiter und ihre Behand
lung regeln, sowie die Lohne del' einzeInen Leute nach den Richtlinien del' 
Direktion iiberwachen und gegebenenfalls andern. Die Direktion wird z. B. 
dem Betriebsingenieur sagen, daB die Einstellungslohne sowie die Hochst
lohne einer bestimmtenArbeitergruppe 35-65 Pf. betragen. Zwischen diesen 
Angaben hatte dann del' Betriebsingenieur vollkommen freie Hand, wie er die 
Leute bezahlen will. Er hatte eben dafiir zu sorgen, daB die Arbeiter so 
bezahlt werden, daB sie im Werke gut zu halten sind, und auf del' anderen 
Seite dafiir, daB die Leistungen dem gezahlten Lohn entsprechen. Sollte 
er bemerken, daB mit den Einstellungslohnen odeI' den Hochstlohnen nicht 
mehr al!szukommen ware, so hatte er del' Direktion Vortrag zu halten, und 
diese bestimmte dann, ob eine Erhohl:mg stattfinden solI. Derartige Be
stimmungen, die fiir das ganze Leben des Werkes von Wichtigkeit sind, 
werden am besten in einem Protokollbuch, das libel' so schwerwiegende 
Besprechungen zwischen Direktion llld Betriebsingenieur gefiihrt wird, 
niedergelegt. Es vermag dadurch schon ein Nachfolger einen leichten 
Uberblick libel' alle vorhandenen Bestimmungen zu gewinnen, und auBer
dem werden Irrt1imer ausgeschlossen. Es ist zu erwagen, ob es vorteilhaft 
ist, daB sich del' Betriebsingenieur mit den Arbeitern selbst ein moglichst 
personliches Verhaltnis schafft, odeI' ob er ihnen personlich fernbleibt. 1m 
ersteren FaIle wird er mehr Vertrauen haben und die einzelnen Leute bessel' 
beurteilen kOnnen. 1m letzteren Falle wird er objektiver urteilen und bei 
ausbrechenden Streitigkeiten eine groBere Autoritat haben. 1m allgemeinen 
wird es auf den Charakter und auf die Lebensauffassung des Betreffenden 
ankommen, und es ist zu empfehlen, ihm hierin freie Hand zu lassen. Da
mit del' Betriebsingenieur abel' vollen EinfluB auf die Lohne del' Leute be
halt, muB es dem Meister streng untersagt sein, den Leuten irgendwelchen 
Lohnzuschlag odeI' einen bestimmten Verdienst zu versprechen. Ein 
derartiges Versprechen wird sehr oft gegeben. Wenn dann del' Betriebs
ingenieur nachtraglich eine Lohnerhohung ablehnt, treten leicht Reibungen 
ein, und mindestens verschlechtert sich das Verhaltnis zwischen Arbeiter
schaft und Betriebsingenieur sehr stark, wahrend die Meister sich beliebt 
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machen. Am besten ist es, um diesen immer wiederkehrenden Fehler zu 
verhindern, daB der Meister ill Anstellungsvertrag darauf aufmerksam ge
macht wird, daB er personlich ffu derartige unberechtigte Versprechungen 
zu haften hat. Auch bei Streitigkeiten niederen Grades zwischen Arbeiter
schaft und Firma muB der Betriebsingenieur freie Hand haben. Er muB 
bestimmen, ob er es in einzelnen Fallen auf eine Klage vor dem Gewerbe
gericht ankommen lassen will oder nicht. Selbstverstandlich rouB er dann 
auch seine Firma vor dem Gewerbegericht vertreten, wenn er irgend Zeit 
dazu hat. Er wird anzuweisen sein, in allen zweifelhaften Fallen jeder 
Klage auszuweichen und einen Vergleich zu suchen oder nachzugeben. 
Auf eine Klage sollte er es nur dann ankommen lassen, wenn er seiner 
Sache absolut sicher ist. Die Stellung des Betriebsingenieurs bringt es 
ferner mit sich, daB er im allgemeinen strafrechtlich und bei fahrlassigem 
Verschulden auch privatrechtlich fUr UnfaIle, welche durch seine MaB
nahmen hervorgerufen oder nicht verhindert worden sind, haftet. Diese 
Haftung erlischt auch dann nicht, weml in seiner Gegenwart oder durch 
seine Hand Anordnungen von der Direktion gegeben werden. In diesem 
FaIle kann er die Haftung nur ablehnen, wenn er sofort darauf aufmerk
sam macht, daB er diese Anordnung nicht fUr richtig halt; anderenfaIls 
erklart er sich damit einverstanden. Auf diese Sachlage ist der Betriebs
ingenieur am besten auch im Einstellungsvertrage aufmerksam zu machen. 
Eine gute Fiihlung des Betriebsingenieurs mit dem Konstruktionsbureau 
ist dauernd notwendig. Daher ist es erwiinscht, daB der Betriebsingenieur 
sich haufig auf dem Konstruktionsbureau sehen laBt und sich iiber den 
Fortgang der Arbeiten daselbst informiert. Seine praktischen Erfahrungen 
macht er auch hier am besten dadurch geltend, daB er Bearbeitungsver
fahren und Materialfragen mit dem Oberingenieur wahrend del' einzelnen 
Konstruktionen bereits bespricht, wodurch Schwierigkeiten der Bearbeitung 
spateI' vermieden werden. Die Fiihlung mit den Meistern wird auBer durch 
die haufige personliche Gegenwart des Betriebsingenieurs in den Werk
statten am besten durch haufige Versammlungen aIler Meister unter VOT
sitz des Betriebsingenieurs aufrechterhalten. Derartige Sitzungen miissen 
auBerhalb der Betriebsstunden stattfinden. Wenn dies die Meister zu 
sehr belastet, diirfen" sich nur einzelne Gruppen der Meister jedesmal be
teiligen, so da~ die andere Gruppe den Aufsichtsdienst der gerade in del' 
Sitzung befindlichen Meister mit iibernimmt. Das erstere ist vorzuziehen. 
In deral'tigen Sitzungen ist natiirlich auch bei auseinander strebenden 
Elementen ffu eine Einigung zu sorgen und auf ein giitliches Zusammen
arbeiten zu halten. Auch das Ansetzen von Uberstunden ffu einzelne 
Leute odeI' Gruppen ist Sache des Betriebsingenieurs. Sollten solche Uber
stunden jedoch einmal ausnahmsweise fUr das ganze vVerk notwendig 
werden, so soIlte dies nur von der Direktion aus bestimmt werden. 

Der Oberingenieur. 
Dem Betriebsingenieur in seiner Weise gleichgesteIlt und von der 

technischen Direktion direkt abhangig ist auch der Oberingenieur mit 



Oberingenieur . 41 

seinem Konstruktionsbureau. Nicht jede Firma braucht Wert zu legen 
auf ein groBes Konstruktionsbureau. Vor allen Dingen brauchen solche, 
welche kleinere unveranderliche Mengen fabrizieren oder verarbeiten, wie 
Miihlen, Brauereien und ahnliche Betriebe, iiberhaupt kein Konstruktions
bureau. 1m Gegensatz dazu brauchen wieder Fabriken, die nur oder doch in 
der Hauptsache Einzelwerte herstellen, sehr groBe Konstruktionsbureaus. 
So haben schon Schiffswerften lmd vor allen Dingen Briickenbauanstalten, 
Fabriken von Spezialmaschinen usw. ganz besonders groBe Konstruktions
bureaus notig. Wo iiberhaupt ein Konstruktionsbureau notwendig ist, 
sollte darauf gehalten werden, daB an der Spitze ein erstklassiger Ingenieur, 
am besten ein solcher mit abgeschlossener Hochschulbildung, steht. Dieser 
Herr muB auch in der Lage sein, die neusten auf dem Markte erscheinen
den Materialien zu verarbeiten, die besten Bearbeitungsmethoden be
urteilen und ausnutzen konnen, und iiberall theoretisch und praktisch 
nicht nur nachschaffend, sondern auch fUhrend sein. In groBen Bureaus 
wird es notwendig sein, ihm noch einige gleichwertige, wenn auch jiingere 
Krafte zur Verfiigung zu stellen, wahrend die Menge aus Spezialisten und 
Technikern bestehen kann, welche wesentlich weniger eigenes Konnen 
haben, und nur eine gewisse Fertigkeit im Zeichnen besitzen miissen. Es 
hat sich auch bewahrt, wenn man diesen Technikern zur Hilfe Frauen bei
gibt, welche nur pausen sowie rein handwerkliche Arbeiten auch dem Kon
strukteur del' Einzelheiten noch abnehmen. Der ganze Aufbau des tech
nischen Bureaus unter einer Spitze wird dann in Gruppen zerfallen, deren 
Fiihrer nach den Richtlinien und Angaben des Chefkonstrukteurs Gesamt
objekte entwerfe. Die Techniker in den Gruppen arbeiten die Einzellleiten 
aus, una Frauen nehmen ihnen die Fertigstellung der Zeichnungen fUr die 
Werkstatten abo Es wird sich allerdings empfehlen, zwischen die beiden letz
ten Gruppen auch noch Lehrlinge einzuschalten, welche hier eine Vorbildung 
fUr den 'Besuch eines Technikums erhalten konnen. Nur der Chefkonstruk
teur und die Gruppenfiihrer sollen Fiihlung mit dem Betrieb haben, die 
Techniker nur von Zeit zu Zeit in den Werkstatten sich ansehen, was sie 
geschaffen haben, damit sie ein Auge fiir Formen und Arbeitsvorgange be
kommen. Frauen und Lehrlinge diirfen die Werkstatten iiberhaupt nicht 
betreten. Hergestellt werden auf dem technischen Bureau Zeichnungen 
und Normalien. Zeichnungen sind Darstellungen derjenigen Gegenstande, 
die einzeln in den Werkstatten angefertigt werden sollen. Normalien sind 
solche Gegenstande, deren Herstellung sich immer wiederholt, und die fUr 
die Zusammensetzung einzelner Gegenstiinde haufig gebraucht werden. 
tiber die Anfertigung einzelner Konstruktionen ist nicht viel zu sagen, 
da hier keine Lehren fiir Konstrukteure gegeben werden konnen. 1m all
gemeinen soIl selbst bei den kompliziertesten Stiicken das Streben dahin 
gerichtet werden, daB alles nach Moglichkeit normalisiert wird. Man soIl 
iiberall die gleichen Schrauben, die gleichen Ventile, die gleichen Flanschen 
u. s. f. nach Moglichkeit wieder verwenden. Selbst bei verschieden bean
spruchten Triigern u. dgl. kann man immer wieder die gleiche Locheintei
lung und die gleiche Breite beibehalten, wenn man auch verschiedene 



42 Oberingenieur. 

Dicke anwenden muB. Es ist eine ganz besonders schone Aufgabe fiir er
fahrene Ingenieure, einen Betrieb, selbst wenn er haufig nur Einzelfabrikate 
anfertigt, so weitgehend wie moglich zu normalisieren. Die Normalien 
werden dann in Tabellen zusammengestellt und bei ihrer Verwendung auf 
den Zeichnungen einfach vermerkt: "zu verwendendes Stuck N. N. von 
Normalientafel X." Die Zeichnung enthalt nicht nur die Darstellung des 
betreffenden Stuckes, sondern auch zugleich die Angabe, wie oft die ein
zelnen Teile angefertigt werden sollen, gegebenenfalls ihr Gewicht, sodann 
ihr Material und ahnliche fiir den Betrieb notwendige Angaben. Diese 
werden in einer Liste, der sogenannten Stuckliste vereinigt, und an einer 
bestimmten sich immer wiederholenden Stelle festgelegt. Nach den Stuck
listen bestellt auch der betreffende Konstrukteur die notwendigen Materia
lien beim Bestellbureau. Am besten geschieht dies dadurch, daB er das be
treffende Material in ein Formular wie Form. 3 eintragt. Ein solches 

BesteJlzettel Nr. -- ---,---,---,--,-, 

Gebr. Sachsenberg, A..-G., KOin-Deutz. 

Fahrzeug Nr.,---- --,--------------", ______________ bleche 

Dimensionen Theor. II Geliefert Komm.-Nr, Marke Stck. Qual. Bemerkungen 
Liinge :Breite I Dicke 

Gewicht 
Datum SUick 1 kg 
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FOI'm. 3. Orig.-GroBe 220 X 290 mm. Original ist auf Pauspapier gedruckt. 

Formular besteht aus Pausleinwand, und es werden davon mehrere Abzuge 
gemacht. Es ist richtig, daB die Zeichnungen, welche im Konstruktions
bureau angefertigt sind, auch von dort verwaltet werden. Von den Pausen 
der Stuckliste bekommt eine das Bestellbureau, wonach es zu bestellen 
hat, eine bekommt der Betriebsingenieur, damit er weiB, was bestellt ist, 
eine dritte erhalt die Magazinverwaltung zur Kontrolle des Eingangs. 

Da Zeichnungen ein sehr wertvolles Material der Firma bilden, und ihr 
Verlust den ganzen Betrieb wesentlich schadigen kann, sollte man, wenn 
irgend moglich, feuersichere Kammern oder Keller zur Lagerung der Zeich
nungen anlegen. Diese Kammern mussen selbstverstandlich yom techni
schen Bureau aus direkte Zugange haben. Da aIle Zeichnungen zunachst 
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auf Pauspapier angefertigt werden, und nul' die Lichtabdriicke in die Werk
statten gehen, so wird jede Zeichnung wenigstens zweimal vorhanden sein. 
Der 8icherheit wegen ist es gut, diese zwei Zeichnuugen an verschiedenen 
Orten aufzubewahren. Da man del' guten Ausnutzung des Materials wegen 
verschiedene ZeichnuugsgroBen vorschreiben muB, werden die Kasten zu 
ihrer Aufbewahrung entweder nach den groBten vorkommenden Blattern 
eingerichtet sein miissen, odeI' man miiBte die Zeichnungen nach GroBen 
getrennt aufbwahren. 1m letzteren Falle werden die Hauptblatter unter sich 
geordnet, und die Blatter der Einzelteile, die meist kleineres Format haben, 
kOllllen wieder eine besondere O'rdnung uuter sich bilden. Ob man die 
Zeichnungennach GroBen, nach Objekten odeI' nach Zeit ordnen will, ist Ge
schmE\-cksache. Es gibt z. B. Maschinenfabriken, die alle.Dampfzylinder, alle 
Kolben, alle Kolbenstangen usw. zusammenhalten, andere wieder, die nul' 
ganze Maschinen zusammen aufbewahren. Der dafiir maBgebende Gesichts
punkt ist nur del', daB bei Nachfragen die Zeichnungen so schnell wie moglich 
gefunden werden kOllllen. Da die Nachfragen in jedem Geschaft verschie
dener Art sind, muB hier jede Firma das fUr sie Praktischste auswahlen. 
Vor allen Dingen ist die peinlichste Ordnung absolut notwendig. Es ge
schieht leicht, daB von einer einmal gezeichneten Leinwandspause viel zu 
viel Abziige gemacht werden. Um dies zu vermeiden, legt man am besten 
ein Buch an, in das jede Lichtpause, die gemacht werden solI, eingetragen 
WITd. Diese Eintragung muB in jedem Falle vom Oberingenieur gegen
gezeichnet werden. Der Materialienverbrauch an Zeichenpapier kallll auch 
in dies em Buche gleich nachgewiesen werden. In ein zweites Buch miissen 
aIle di~jenigen Zeichnungen eingetragen werden, die in den Betrieb gegeben 
werden und zwar genau mit Datum. Der Betriebsingenieur quittiert iiber 
diese Zeichnungen, und der Zeichnungsverwalter gibt im gleichen Buch 
Riickquittung iiber zuriickerhaltene Zeichnungen. Auf diese Weise kann 
man immer diejenige Person feststellen, die fiir die ausgegebenen Zeich
nungen haftet, und es werden 8treitigkeiten iiber die Tennine, zu welchen 
Zeichnungen in den Betrieb gekommen sind, vermieden. 801che 8treitig
keiten sind ohne derartige Kontrolle sehr haufig. In einem dritten Buche 
konnen daml aIle an andere 8tellen als den Betrieb abgegebenen, und aIle 
herausgehenden Zeiclmungen mit voller Adresse des Empfangers einge
tragen werden. 80 miiBten dallll samtliche Zeichnungen aus Buch 2 
und 3 die 8umme der Zeichnungen in Buch 1 ergeben, was von Zeit 
zu Zeit kontrollieren ist. 1m Betrieb werden, besonders bei groBeren Ob
jekten, haufig Erfahrungen gemacht, die es ermoglichen, bei zukiinftigen 
NeuausfUhrungen aIlerlei wesentliche Verbesserungen anzuwenden odeI' 
auch Vereinfachungen herbeizufiihl'en. 801che' Erfahrungen sollten stets 
schriftlich festgelegt und mit dem Oberingenieur bespl'ochen werden. 
WeIll diesel' del' Ansicht ist, daB sie konstl'uktive Vorteile ergeben und 
kaufmannisch berechtigt sind, sollte er diese schriftlich von del' 'Verkstatt 
und ihm selbst festgelegten Mitteilungen unterzeichnenund in das Zeich
nungsal'chiv zur Aufbewahrung abgeben. Die betreffenden Zeichnungen, 
welche zu diesen Aufzeichnungen gehoren, miissen dann einen Vennerl~, 
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am besten mittels Stempel, bekommen, daB hierzu Erganzungsvorschlage 
vorliegen. vVenn die Zeichnung dann wieder hervorgeholt wird, mussen 
die Erganzungen angebracht werden und der Stempel muB einen Erle
digungsvermerk bekommen. Erst dann darf die Zeichnung wiederum in die 
Werkstatt. Ein solches Verfahren verhindert, daB Erfahrungen immer 
undimmer wieder gemacht werden, wie es in vielen Werken der Fall ist~ 
und besonders, daB sie bei Personenwechsel verloren gehen. 

Kaufmannisches Bureau. 
Das kaufmannische Personal zerfallt meistens in viel mehr Gruppen 

als das technische, da seine Aufgaben verschiedenartiger sind. Es ist 
darum die Frage, ob es vorteilhaft ist, diese verschiedenartigen Gruppen 
aIle unter einen Prokuristen oder Oberbuchhalter zu stellen, oder ob die 
einzelnen Gruppen unter Chefs, die der Direktion direkt unterstellt sind, 
naturlich im besten Einvernehmen untereinander und moglichst in gleichen 
Raumen, arbeiten. Eine raumliche Trennung verlangen meist die Kasse, 
die Schreibmaschinenabteilung und die Arbeiterannahme, welche gewohn
lich mit der Lohnbuchhalterei verbunden ist. AuBer diesen Gruppen konnen 
die anderen kaufmannischen Beamten aIle in gemeinsamen Rliumen arbei
ten, was der schnellen Fuhlung wegen vorteilhaft ist. 1m Zusammenhang 
mit den vorliegenden AusfUhrungen auf die Art der Buchhaltung, soweit 
sie nicht auf die Kalkulation und Kostennachweise oder Statistik Bezug 
hat, weiter einzugehen, verbietet das gesteckte Ziel. Allgemeine Kenntnisse 
in der Fabrikbuchfuhrung mussen vorausgesetzt werden. Die Tatigkeiten 
des Einkaufs, der Materialienverwaltung, der Lohnbuchhaltung, Kalkulation, 
Korrespondenz, Kontrolle und Statistik solI spater noch besprochen werden. 
Gerade in den kaufmannischen Abteilungen hat es sich immer mehr und 
mehr bewahrt, Frauen einzustellen. Altere langjahrig sich im gleichen 
Geschaft befindliche Frauen arbeiten sogar als Abteilungsleiterinnen vorteil
haft und objektiv. 1m allgemeinen ist im kaufmannischen Beruf die Frau, 
fUr sich wiederholende Arbeiten, gleichmaBiger und fleiBiger wie der Mann. 
Auch kommen bei derartigen Arbeiten bei Frauen meist weniger Fehler 
VOl' wie bei Mannerarbeit. Ais Vorsteher der wichtigeren Abteilungen und 
auch als Beamtinnen in Abteilungen, wo Verkehr mit der Arbeiterschaft 
notwendig ist, eignen sie sich nicht. Fur die Hauptbuchhalterei und fUr die 
Kasse sind nul' ganz zuverlassige, langjahrige Beamte zulassig, welche auch 
die Eigenheiten des betreffenden Geschaftes schon langeI' kennen. 

Allgemeine Gesichtspunkte fur Einstellung del' Beamten. 

Es wird haufig der Fehler gemacht, daB fur jede besondere Tatigkeit ein 
Beamter odeI' Ingenieur gesucht wird, del' in diesem Berufe schon lange 
gearbeitet hat, womoglich noch in del' gleichen Beschaftigung. Man hat 
dabei den groBen Nachteil, daB man sich die Auswahl neuer Krafte stark 
beschrankt und dadurch, trotzdem der Betreffende sich schneller einarbeitet, 
im allgemeinen schlechteres Menschenmaterial bekommt. Es zeigt sich im-
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mer wieder, daB ein tiichtiger Mensch verhaltnismaBig sehr schnell-in del' 
Lage ist, sich in ahnliche Berufe einzuarbeiten .. Selbst ein nicht zu alter 
tiichtiger Buchhalter fiir ein Handelsgeschaft wird sich bald in die Buch
haltung eines Fabrikationsgeschaftes einfiihlen. Ein ordentlicher Kalku
lator wird auch die Lohnverrechnung iibernehmen konnen. Vielleicht hat 
noch beim 'Einkauf eine gewisse Brancheerfahrung Vorteile, zumal wenn 
der betreffende Mann tiichtig ist. 

Fiir die oberen Stellen miissen hohe Gehalter bezahlt werden. AuBer
dem sollten die Beamten durch Tantiemen an den Erfolgen des Geschafts 
interessiel't werden. Wenn der Betreffende sich einige Zeit bewahrt hat, 
so daB man sicher weiB, was man an ihm hat, sind auch langjahrige Ver
trage mit Gehalt- und Tantiemesteigerung sehr vorteilhaft. Man schafft 
sich dadurch einen guten und in allen Lagen sicheren Beamtenstand. 
Fiir mittlere und untere Stellen solI man nicht mehr zahlen wie am 
Orte iiblich ist. Man bekommt dann bei vorsichtiger Auswahl den 
guten Durchschnitt und den in diesen Stellen normalen Wechsel. Wenn 
aber die h6heren Stellen festhalten, ist ein solcher auch etwas haufigel' 
Wechsel ohne Bedeutung. Auf der anderen Seite kann man auch solche 
Beamte, die man nicht h6her bezahlen kann und will, durch reichliche 
Gewahrung von Urlaub sehr ans Geschaft fesseln. Ein alljahrlicher etwa 
vierzehntagiger Urlaub, welcher dem Betreffenden nicht fest zusteht, 
abel' im allgemeinen mit Sicherheit gegeben wird, erh6ht die Arbeitsfreude 
und die Leistungsfahigkeit wesentlich. Wenn noch dazu kommt, daB 
'iVeihnachts- und Osterurlaub iiber wenige Tage nicht angerechnet werden, 
so hat man auch in diesen Stellen meist auch ohne hohe Gehalter einen 
ziemlich festen Stamm. Die Beurlaubung del' einzelnen Beamten bringt 
der Firma sogar noch einen groBen Vorteil. Die Arbeit muB in der Zwischen
zeit von anderen Beamten iibernommen werden, und es bilden sich dadurch 
fiir jede Stelle eine oder mehrere Reserven heraus, so daB ein \Vechsel 
spater iiberhaupt nicht mehr empfunden wird. Verstarken kann man diese 
Moglichkeit allseitiger Vertretung und Ersetzbarkeit noch dadurch, daB 
man die Halite del' Beamten jeden Sonnabend nachmittag beurlaubt, 
wahrend die andere Halite, welche zuriickbleiben muB, die Arbeit del' 
Beurlaubten mit iibernimmt. Diese erh6hte Arbeitsleistung wird seh1' 
gern mit iibernommen, weil aIle viel'zehn Tage ein freier Sonnabendnach
mittag gewonnen wird. Der halbe freie Tag VOl' dem Sonntag ist korper
lich fast soviel wert wie ein voller freier Tag mitten in del' W oche, so daB 
die beurlaubten Beamten am Montag im allgemeinen frischer sind, wie wenn 
sie nur einen Sonntag gehabt haben. Leider ist es ja nicht moglich, die ge
samte Beamtenschaft am Sonnabend nachmittag zu beurlauben, da in 
Deutschland die Fabriken meist am Sonnabend nachmittag noch arbeiten, 
und auch del' Kunde gute Bedienung verlangt. Die alteren Prokuristen 
und Direktoren werden allerdings von einer solchen Beurlaubung ausge
schlossen sein, da sie sich gegenseitig schwer vertreten k6nnen, und da 
fiir diese Stellen besonders viel Arbeit vorliegt, welche nicht ohne weiteres 
von anderel' Hand geleistet werden kann. 
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Die Auszahlung der Gehalter erfolgt in der iiblichen Weise am Letzten 
eines jeden Monats. Es sind dabei gleich die Abziige fiir Invaliditats-, 
Kranken- und Angestelltenversicherung zu machen. Es ist nicht ~ichtig, 
diese Abziige zu unterlassen. Der Angestellte muB selbst fUhlen, daB er an 
den sozialen Lasten genau so mittragt ~e die Firma selbst. Erstens gewinnen 
dadurch die Rechte, die der Angestellte mit dieser Versicherung erreicht, einen 
hoheren Wert fiir ihn, und zweitens wird das Treiben zu weiteren weniger 
wichtigen, aber den Firmeninhaber schwer schadigenden Versicherungen da
durch unterbunden, daB der Bf'amte die Belastung durch diese selbst fiihlt. 

Vorschiisse Bollte man moglichst nicht geben oder nur in den aller
dringendsten Fallen. Man belastet dadurch nur den Beamten wirtschaft
Hch und bringt ihn nicht vorwarts. Wenn jeder weiB, daB er Vorschiisse 
nicht zu .erwarten hat, selbst in schwierigen Fallen, dann werden weniger 
Schulden gemacht. 

Fiir fleiBige Beamte sollten GehaltserhOhungen aIle Jahre stattfinden; 
es ist jedoch zu empfehlen, nur einmal im Jahre, und zwar zu einem be
stimmten Termin, eine solche Gehaltserh6hung vorzunehmen. Etwa vier 
W ochen vor dem betreffenden Termin waren den Bureauchefs Listen vor
zulegen, worin ihre samtlichen Beamten mit den Monatsgehaltern aus den 
letzten 3 oder 4 Jahren verzeichnet sind. Diese Herren hatten dann eine 
weitere Steigerung oder Nichtsteigerung vorzuschlagen. Diese Listen gehen 
dann zum Direktor und werden nach Riicksprache mit den Abteilungs
vorstanden genehmigt oder geandert. Findet eine solche allgemeine, wenn 
auch nicht sehr hohe Zulage in jedem Jahre statt, so k6nnen auf diese 
Weise die besten Beamten dauernd ausgesiebt werden. Auf diejenigen Be
amten, welche die Zulage nicht erhalten, legt die Firma keinen besonderen 
Wert, was sie mit der Nichtaufbesserung gewissermaBen zum Ausdruck 
bringt, ohne den Beamten jedoch damit zu kiindigen. Die Betreffenden 
k6nnen sich dann iiberlegen, ob sie weiter arbeiten und im nachsten Jahre 
ihre Anstrengungen erh6hen wollen, um vorwarts zu kommen, oder ob sie 
es vorziehen, gelegentlich auszuscheiden. Die Bedingung fUr diese alljahr
lichen Gehaltsaufbesserungen ist allerdings, daB in Zwischenterminen, auBer 
bei ganz wichtigen Griinden, Gehaltserh6hungen abgelehnt werden, und daB 
immer auf einen solchen Termin verwiesen wird. 

Es hat natiirlich keinen Zweck, mit unteren Beamten Vertrage fUr 
langere Dauer abzm:chlieBen. Die Kiindigungszeit betragt am besten 
sechs Wochen zum Quartal; natiirlich muB eine solche dann, wenn sie ein
mal abgeschlossen ist, auch von den Beamten innegehalten werden. So
fortige Entfernungen aus dem Dienst sind mit allen Mitteln, die der Direk
tion zur Verfiigung stehen, zu verhindern. Ob eine Konkurrenzklausel 
bei dem AbschluB der Anstellungsvertrage mit h6heren Beamten not
wendig oder erwiinscht ist, kann nur von Fall zu Fall beurteilt werden. 
Derartige Vertrage sindnicht zum Nutzen einer Firma, wenn auf die Ehr
lichkeit der betreffenden Beamten so weit gebaut werden kann, daB sie kein 
schriftliches Material ihrer alten Firma mitnehmen, und nur das benutzen, 
was sie eben dort gelernt haben. 
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Bei der Einstellung von Lehrlingen in die technischen und kaufmanni
schen Bureaus sind junge Leute, die die Berechtigung zum einjahrig
freiwilligen Dienst besitzen, bei weitem zu bevorzugen VOl' den Schiilern 
del' mittleren Volksschulen. Trotzdem die Bildung eines Mittelschiilers 
im allgemeinen viel abgeschlossener ist, wie die eines Realschiilers mit 
dem Einjahrigenzeugnis, macht man immer wieder die Beobachtung, daB 
das Vorwartsstreben des Einjahrigen vielfach ein viel starkeres ist, und 
daB er sich zu verschiedenartigeren Aufgaben verwenden laBt. Wenn 
man etwa eine gleiche Ausbildung von Einjahrigen und Nichteinjahrigen 
erreichen will, so muB man die Lehrzeiten verschieden lang wahlen. Man 
wird dann die eine auf drei Jahre, die andere auf vier Jahre festsetzen. 
AuBerdem ist es empfehlenswert, in aile Lehrvertrage einen Absatz 
aufzunehmen, daB das Lehrverhaltnis wahrend des ersten Monats ohne 
Innehaltung einer Kiindigungsfrist gelost werden kann, und daB ferner 
eine Vereinbarung wegen langerer Probezeit nicht angangig ist. Zwei 
Lehrvertrage - s. Form. 4 - mogen als Beispiel dienen. 

Eine Verwendung von festen Vertragen bei der EinsteIlung von mittleren 
Beamten ist empfehlenswert, da dadurch aIle spateren Streitigkeiten ver
mieden werden (s. Form. 5). Es ist hierbei zu beachten, daB der erste Monat 
vorteilhaft als Probemonat gilt, und daB nach diesem das Engagement erst 
bindend nochmals bestatigt sowie auch Gegenbestatigung verlangt wird. 
Die Kopie der Bestatigung und del' Gegenbestatigung muB in den Personal
akten des Betreffenden aufbewahrt werden. Es ist fraglich, ob es richtig 
ist, Uberstunden nicht zu bezahlen, wie in den Vertragsbeispielen gesagt 
ist. 1m. allgemeinen solI die Arbeitseinteilung so sein, daB Uberstunden 
nicht notwendig sind. Der geistig angestrengt arbeitende Mensch wird 
auf langere Dauer in 10 bis 12 Stunden nicht mehr leisten konnen wie in 
8 Stunden. Einzelne Uberstunden, die wirklich einmal notwendig sind, 
belasten den Beamten nicht unangemessen, sie werden aber nach Moglich
keit vermieden und durch scharferes Arbeiten in nO:J.'malen Arbeitszeiten 
eingeholt, wenn eine Bezahlung fiir diese Stunden nicht in Frage kommt. 
Umgekehrt, wenn Uberstunden bezahlt werden, und womoglich noch hoher 
wie die normalen, wird die gewohnliche Arbeitszeit leicht verbummelt, 
urn Uberstunden zu erreichen. 

Das vorbeugende Heilverfahren nach MaBgabe des Reichsversicherungs
gesetzes fiir Angestellte zwingt im allgemeinen zu einer Iangeren Gehalts
zahlung an den Angestellten, ohne daB dafiir die notwendige Gegenleistung 
vorhanden ist. Es wurde darum in den Vertrag der letzte Absatz mit 
aufgenommen. 

Das Zeugnis des Beamten muB aile Tatigkeiten bescheinigen, in denen 
der Betreffende einige Zeit beschaftigt war. Man soil yom Zeugnis ver
langen, daB es durchaus ehrlich ist, Schonfarberei hat hier gar keinen 
Zweck, bringt den Betreffenden nur an falsche Stellen und der Industrie 
nur Nachteile. 1m iibrigen gilt fiir die Zeugnisse del' Beamten dasselbe 
sinngemaB, was friiher bereits bei del' Ausstellung del' Zeugnisse fiir Arbeiter 
gesagt wurde. 
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Lehrvertrag 
Zwischen del' Firma Gebruder Sachsenberg Akt.-Ges., Romau a. d. Elbe, Filiale Koln

Deutz 

und Herrn ................................................................................................................... -.- .. . 

als Vater - Mutter -. Vormund ..................................................................................... . 

ist heute folgender Vertrag abgeschlossen worden. 

... ........................ .... wird von del' ersteren zur Erlernnug del' Kaufmannschaft (im 

technischen Bureau) als Lehrling angenommen. Die Dauer del' Lehrzeit ist auf 4 Jahre, 

beginnend am .............. . 1914 

endigend am ................................ 19 ...... . 
vereinbart. 

Das Lehrverhaltnis kann wahrend des ersten Monats nach dem Beginn del' Lehrzeit 
ohne Einhaltung einer Kundigungsfrist gelost werden. 

Eine Vereinbanmg wcgen langerer Probezeit ist nicht angang-ig. 
Del' Lehrherr ist verpflichtet, dafUr zu sorgen, daB del' Lehrling in den im Betriebe 

des Geschafts vorkommenden Arbeiten in del' gebotenen Reihenfolge unterwiesen wird; 
er hat die Unterweisung selbst odeI' durch einen ausdrucklich dazu bestimmten und geeigneten 
Vertreter zu leiten. 

Del' Lehrherr verpflichtet sich, den Lehrling bei del' zustandigen Krankenkasse anzu
melden und die hierfUr zu leistenden Beitrage sowie die spateI' zu entrichtenden Beitrage 
fur die Invalidenversicherung vorzulegen; diese sind jedoch von dem Lehrling bzw. dessen 
gesetzlichem Vertreter, erstere mit zwei DritteIn, Ietztere zur HaUte dem Lehrherrn zuruck
zuerstatten. 

Del' Lehrling hat sich stets mit dem griiBten FleiBe zu bemiihen, seine Dienstobliegen
heiten ordentlich auszufiihren, den geschaftlichen Anordnungen des Lehrherrn bzw. dessen 
Beauftragten piinktlich und willig Foige zu Ieisten und die Interessen seines Lehrherrn zu 
wahren. 

Del' Lehrherr gewahrt dem Lehrling eine monatliche Entschadigung von: 
M. 15.- im ersten Jahre M. 30.- im dritten Jahre 
" 20.- im zweiten Jahre " 50.- im vierten Jahre 

zahlbar am Ietzten Tage eines jeden Monats, odeI' sofern dieser auf einen 80nn- oder Feier
tag fallt, am vorhergehenden Werktage. Die Anteile zu den Beitragen <'IeI' Krankenkasse 
und fUr die Invalidenversicherung durfen daran in Abzug gebracht werden. 

Tritt del' Lehrling unbefugterweise aus del' Lehre, dann ist sowohl er selbst odeI' dessen 
gesetzlicher Vertreter verpflichtet, dem Lehrherrn eine Entschadigung von 

M. 100.- im ersten Jahre M. 200.- im dritten Jahre 
M. 150.- im zweiten Jahre M. 300.- im vierten Jahre 

zu zahien und haften fum beide fUr die vereinbarte Entschadigung. 
Nach Beendigung del' Lehrzeit bzw. Dicnstzeit ist dem Lehrling bzw. dem Gehilfen 

ein schriftliches Zeugnis uber deren Dauer, seine erworbenen Kenntnisse sowie sein Betragen 
von dem Lehrherrn auszustellen und dies auf seinen Antrag kosten-lmd stempelfrei von del' 
zustandigen Ortspolizeibehorde beglaubigen zu lassen und fum auszuhandigen. 

Irgendwelche miindliche Vereinbarungen, die nicht in diesem Vertrage festgeIegt sind, 
sind nich tig. 

Vorstehender Vertrag wurde von samtlichen unterzeichneten Beteiligten, nachdem jeder 
derselben sein vollstandiges Einverstandnis mit demselben erkIart hatte, durch eigene Unter
schrift vollzogen und jedem ein Exemplar ubergeben. 

Koin - Deutz, am ................ 19. 

Del' Lehrherr: Del' gesetzliche Vertreter: 

Del' Lehrling: 

Form. 4. 
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Schema. 

Wir nehmen Bezug auf Ihre Vorstellung vom und bestatigen Ihnen, Sie fiir 
unsere Abwilung . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. engagiert zu haben .. 

JP..r Eintritt erfolgt am ....... Die Arbeitszeit ist von 8-12 und von 2-6 Uhr. Falls 
sich Uberstunden als notwendig erweisen Bollten, sind solche ohne besondere Vergiitung 
mitzuleisten. 

Der erste Monat gilt als Probemonat. Wahrend dieser Zeit kann das Dienstverhaltnis 
beiderseits ohne Kiindigung taglich gelost werden. Die Auszahlung Ihres Gehaltes erfolgt 
dann fiir die Tage geleisteter Arbeit. Nach Beendigung Ihres Probemonats behalten wir 
uns vor, ein festes Engagement mit Ihnen einzugehen. Ihr G€halt betragt pro Monat M ....... . 

Ihre gesetzlichen Beitrage fiir Angestellten-, Kranken- und lnvalidenversicherung werden 
wir Ihnen an Ihrem Gehalt kiirzen. 

Wir bitten urn Gegenbestatigung und zeichnen 
hochachtungsvoll 

Form. Ii. 

Nachdem Sie Ihren Probemonat beendet haben, gehen Sie nunmehr in unsere Beamten
verhaItnisse iiber. 

Die Kiindigung ist beiderseits monatlich. 
Der Ordnung halber geben wir Ihnen nachstehend nochmals die Bedingungen, mit 

welchen wir Sie bereits in unserem Schreiben yom ........... be~pnt gemacht haben. 
Die Arheitszeit ist von 8-12 und von 2-6 Uhr. Falls sich Uberstunden als notwendig 

erweisen sollten, sind solche ohne besol1dere Vergiitung mitzuleisten. 
Ihre gesetzlichen Beitrage fUr Angestelltel1-, Kranken- und Invalidenversicherung wer

den wir Ihnen an Ihrem Gehalt kiirzen. 
Fiir die Dauer einer durch Einleitung eines vorbeugenden Heilverfahrel1s nach MaG

gabe der Reichsversicherungsordnung oder des Versicherungsgesetzes fiir Angestellte ein
tretenden Behinderung an der Leistung der Dienste besteht kein Rechtsanspruch auf Ge
wahrung der Fortzahlung von Lohn oder Gehalt.Auf jeden Fall ist uns rechtzeitig vorher 
von der Absicht, den Antrag auf Einleitung des Heilverfahrens zu stellen, Mitteilung zu 
machen. 

Wir bitten Sie um Bestatigung. 
Hochachtungsvoll 

Form. Ii. 

Die Direktion. 
Die Fiihrung des gesamten Gesehaftes, und auch die Verantwortung 

fiir aIle Vorgange naeh auEen hin, sowie der direkte Verkehr mit der Kund
sehaft ist die Aufgabe der Direktion. Die leitenden Herren sollen nur die 
Aufsieht fiihren und die Riehtlinien angeben, sieh aber keinesfalls mit 
kleineren Arbeiten beschaftigen. Selbstverstandlieh maeht eine gute Auf
sichtsfiihrung oft ein Eindringen in ganz nebensaehlieh erseheinende An
gelegenheiten notwendig, jedoeh ist dies Eindringen stets nur zu dem Zweek 
erforderlich, um die Firma in allen ihren Einzelheiten fest in der Hand zu 
behalten. Es gibt in der ganzen Industrie keine reizvollere und abwechs
lungsreichere, aber auch keine sehwierigere Aufgabe als die, ein Werk 
in seiner Organisation auf die H6he zu bringen und dort zu erhalten. Bei 
einer solehen Tatigkeit ist neben dem Verstandnis der teehnisehE'n Vor
gange, wie sie der Ingenieur besitzt, aueh noeh der Uberbliek liber die Auf
gaben des Kaufmannes, gute Mensehenkenntnis und mindestens aueh 
einiges juristisehes Gefiihl notwendig. Bei den fortwahrend weehselnden 
Anforderungen an Verstandnis und Takt kann man nicht verlangen, daE 
der Leiter und Organisator eines Unternehmens unter allen Umstanden 
ein Ingenieur oder ein Kaufmann sein muE, sOlldern er muE vor allen Dingell 

sac h sen be r g, Organisationsgrundlagen. 4 
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ein tuchtiger Mensch und Charakter sein, der das notwendige Verstandnis 
fUr seine Aufgabe mitbringt. Ein reiches Spezialwissen ist manchmal von 
Vorteil, aber nie unbedingt erforderlich. Der Leiter muB es unter allen 
Umstanden verstehen, seinen Ein£luB geltend zu machen, seinen Willen 
durchzusetzen und seine Umgebung zu durchschauen. Es ist hierzu aber 
auBer guter Veranlagung eine lange Ubung in jungen Jahren notwendig. 
Zur Heranbildung leitender Herren sind also moglichst junge charakter
feste Herren mit umfassender Allgemeinbildung in selbstandige Stellen mit 
kleinem vVirkungskreis zu bringen, damit sie in solchen Stellen das Regieren 
und Verhandeln mit anderen Abteilungen lernen. Von hier aus konnen sie 
dann bei bester Eignung in die Drrektion aufsteigen. Ein Direktor muB 
sich bewuBt sein, daB jede seiner Handlungen, jede Bestimmung, die er 
trifft, sich in einer Reihe anderer Wirkungen fortsetzt, und oft nach Jahren 
noch gefuhlt wird, sei es als gutes oder hOses Prinzip im Leben der Firma. 
Er muB daher auch in del' Lage sein, ganz unabhangig von personJichen 
Zu- oder Abneigungen zu handeln. Vor allen Dingen darf nie ein EntschluB 
unter dem EinfluB augenblicklicher Verstimmung gefaBt werden. 

In der Zusammensetzung der Direktion unterscheidet man im all
gemeinen das Direktoria1- und das Kollegialprinzip. In kleineren und mitt
leren Betrieben ist das Direktorialprinzip unter Umstanden vorzuziehen, 
in groBen Firmen hangt es oft davon ab, ob fur eine derartig wichtige 
Aufgabe die geeignete Personlichkeit gefunden werden kann, oder ob es vor
teilhafter ist, mehrere Personen zugleich mit der Leitung der Geschafte zu 
beauftragen. Beim Direktoria1prinzip ist ein vorgesetzter Generaldirektor fUr 
samtliche Abteilungen vel'antwol'tlich; ihm unterstehen die anderen Direk
toren, Prokuristen usw. Beim Kollegialprinzip ist ein kaufmannischer, ein 
technischer und vielleicht auch ein juristischer Direktor fUr seine Abteilung 
verantwortlich und mit den anderen gleichberechtigt. Aile wichtigeren 
Entschliisse, we1che nicht eine Abteilung allein betreffen, mussen von 
ihnen gemeinsam gefaBt werden. Bei rich tiger Auswah1 der Person wird 
beim Direktorialprinzip ein sch11rferer Zug in del' ganzen Firma sein; es 
wird auch mehr gewagt und im allgemeinen bessel' verdient werden. Auch 
weniger Reibungen werden in einem solchen Geschaft vorkommen. Beim 
Kollegialprinzip dagegen wird sich ein gewisses Hin und Her in den 
Anordnungen nicht vermeiden lassen. Es wird abel' vorsichtiger ge
wirtschaftet werden. Wenn ein einze1ner Direktor an del' Spitze steht, 
wird man die Tendenz seiner Vorbildung ziemlich scharf durchfUhlen. 
1st er Techniker, so wird er mehl' Wert auf die Qualitat del' Ware und auf 
gute konstruktive Durchbildung derse1ben legen, ist er ein Kaufmann, 
so wird die Verkaufsorganisation, del' Einkauf und das ganze aulkre Ge
schaft ein 1ebendigeres sein. Die Fiihlung sowoh1 zwischen dem General
direktor und seinen Direktoren und den gesamten Abteilungvorstanden, 
oder zwischen dem Direktorium und den Abteilungen muB dUTch mehr
malige wochentliche Konferenzen gerege1t werden. 0hne solche gemein
samen Aussprachen ist es kaum moglich, daB die Erfahrungen samtlicher 
hoherer Beamtel' wirklich zur Geltung kommen, und es werden viele falsche 
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Anordnungen, die die einzelnen Abteilungen in groBe Schwierigkeiten bringen 
konnen, getroifen werden. Es ist natUl'gemaB wichtig, daB in einer solchen 
Aussprache ein jeder seine Ansicht offen darlegen und begriinden kann, 
wenngleich auch nachher haufig gegen ihn von vorgesetzter Stelle ent
schieden werden m,uB. 

Hat man besonders tuchtige Leute im eigenen Geschaft, welche ime 
Eignung bewiesen haben, wird man stets gut tun, diese Herren an einen so 
verantwortungsvollen Posten zu stellen. Vielfach wird dies abel' nicht 
del' Fall sein, und man muB sich auf Empfehlungen Dritter verlassen, um 
den fUr die ganze Existenz del' Firma ausschlagge~enden Posten zu be
setzen. Eine solche Besetzung ist ein groBes Wagnis. Es wird daher 
vorteilhaft sein, zunachst einen einjamigen, dann abel' einen langjahrigen 
Vertrag abzuschlieBen. Tuchtige Direktoren erhalt und, halt man nUl' 
dUl'ch auBerordentlich hohe Gehalter. Es kann dies in mehreren For
men geschehen. Entweder ist schon das feste Einkommen hoch, und es 
werden nUl' nieddge Tantiemen gewahrt. OdeI' das feste Einkommen 
bleibt in nieddgen Grenzen, wahrend die Tantiemen hoch bemessen wer
den. Letzteres ist vorzuziehen, da dann del' Direktor auBer dem natiir
lichen Interesse an seinem Wirkungskreis noch ein hohes geldliches In
teresse am Bliihen des von ihm geleiteten Geschattes hat. Es muB abel' 
streng vermieden werden, eine Tantieme zu zahlen yom Umsatz. Sie sollte 
am besten vom Bruttoerlos gezahlt werden. Bewilligt man eine Tantieme 
vom Umsatz, so haben gewissenlose Direktoren nul' ein Interesse daran, 
einen moglichst hohen Umsatz zu erzielen, und nehmen Auftrage zu jedem 
Preise au, wodUl'ch das Geschaft binnen Imrzem ruiniert sein kann. Gibt 
man vom Nettoerlos, so hat del' Direkter, del' ja immerhin einen groBen 
EinfluB auf die Bilanz hat, ein Interesse, die Abschreibungen niedrig zu 
halten, was fur das Geschaft nicht giinstig ist. Gibt man abel' Tantiemen 
vom Bruttoerlos, d. h. nach Abzug samtlicher Unkosten, so hat die Holle 
del' Abschreibung fur das Einkommen des Direktors keine Bedeutung 
und er hat an einem moglichst guten Ergebnis, was auch fur die Firma 
gut ist, ein lebhaftes Interesse. In vielen groBen Werken ist es ublich, 
vom Direktor eine Kaution in Aktien del' betreffenden Firma hinterlegen 
zu lassen. Wenn dies nicht zum Zwecke del' Unterbdngung von Aktien 
geschieht, sondern nul' in einem MaBe, daB es fur den Aktienmarkt ohne 
EinfluB ist, kann das Verfahren als geschaftlich einwandfrei angesprochen 
werden. Es erzwingt auch ein besonderes Geschaftsinteresse bei dem be
treffenden Direktor, del' wesentliche Bestandteile seines Vermogens mit dem 
Steigen und Sinken seines Geschaftes wachsen und zUl'uckgehen sieht. Es 
besteht abel' bei diesem Verfahren die Gefahr, daB die' Auswahl unter den 
Direktoren sehr gering wird, da nUl' vermogende Herren in Frage kommen, 
und die Tuchtigsten unter diesen wiederum sich auch auf derartig harte 
Bedingungen meist nicht einlassen. 

Bisher ist in groBen Zugen das Menschenmaterial, welches in einer Firma 
arbeitet, in allen seinen Beziehungen zu derselben besprochen worden. 

4* 
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Es muB nun weiter betrachtet werden, wie die einzelnen Lebensvorgange 
in dem Geschaft sich gestalten. Es soll dies zunachst an der Fiihrung des 
Briefverkehrs, am Geld von der Lohnzahlung bis zur Fertigstellung der 
Rechnungen, am Material yom Einkauf bis zur Verarbeitung, schlieBlich 
an der Kontrolle samtlicher Arbeiten in del' Statistik gezeigt werden. 

Der Schriftverkehl'. 
Diejenige Stelle, durch welche ein Geschaft mit der AuGenwelt zu

sammenhangt, und durch welche auch die Fiihlung im Inneren aufrecht
erhalten wird, ist die Zentrale fiir den Schriftverkehr. Durch Briefe und 
Telegramme, auch durch das Telephon, kommen die N achrichten von auGen 
an das Geschaft heran und gehen auch von dort nach auBen zuriick. In 
kleineren und mittleren Geschaften wird es der Direktion noch moglich 
sein, samtliche Eingange, welcher Art sie auch sind, wenigstens selbst zu 
lesen und teilweise auch selbst zu erledigen. Die Fiihlung der Leitung 
bleibt dadurch eine sehr lebhafte, und es gibt fast keine Stelle in del' ganzen 
Firma, tiber deren Arbeiten sie nicht eingehend orientiert ist. In grOBeren 
Geschaften ist dies nicht mehr moglich. Es muB dort zunachst eine Trennung 
del' Eingange nach Abteilungen, manchmal eine solche nach wichtigeren 
und weniger wichtigen Dingen statt~inden. Nul' die wichtigsten Sachen 
konnen noch direkt an die Leitung gehen, die anderen miissen durch die 
Abteilungsvorstande erledigt werden. Eine solche Sichtung der Eingange 
kann aber nur durch erfahrene, gut vorgebildete und sehr sichere Beamte 
vorgenommen werden, well von deren Arbeiten die Information del' ge
samten Leitung, und davon wieder zum Teil das Aufbliihen des Ge
schaftes abhangt. Es muB zur Regel gemacht werden, daB aIle Sachen, 
welche die Firma zu irgend etwas verpfIichten, oder die fiir die Firma von 
irgend welchem Werte sein konnen, nur schriftlich erledigt werden, und 
daB jedes, auch zunachst weniger wichtig erscheinende Telephongesprach 
und auch jedes Telegramm unbedingt bestatigt wird. Ebenso wie aIle ein
gehenden Briefe haben auch aIle ausgehenden nul' durch eine Hand zu 
gehen oder durch ganz bestimmte Stellen, welche zur Leistung von Unter
schriften berechtigt sind. Nul' dadurch kaml eine einheitliche Fiihrung er
zielt werden. Es muBallen nicht zur Zeichnung von Briefen berechtigten 
Stellen streng untersagt sein, in irgend einer Form direkt mit AuBen
stehenden zu verkehren. Die Betreffenden kOlmen die von ihnen zu er
ledigenden Sachen in die Korrespondenz geben, und miissen nach Fertig
stellung del' Briefe diese selbst kontrollieren und gegenzeichnen. Die end
giiltige Unterschrift vor dem Herausgehen muG jedoch unbedingt von 
del' leitenden Stelle gegeben werden. Es wird viel£ach versucht, dies en 
Weg zu umgehen, wenn Konstruktionsfehler odeI' Nachlassigkeiten bei 
del' Bestellung odeI' sonstige Fehler vorgekommen sind, um diese nicht nach 
oben hin bekannt werden zu lassen. Sollte ein derartiger Versuch gemerkt 
werden, so ist er energisch zu unterdriicken. J eder, einzelne, del' einen Brief' 
zur Kenntnisnahmeoder zur Erledigung erhalten hat, sollte verpflichtet 
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werden, diesen mit seinem Zeichen und Datum zu versehen, damit man 
jederzeit nachweisen kann, welcher der beteiligten Herren das betreffende 
Schriftstiick gelesen hat, und welcher es etwa nicht gelesen hat. Wenn sich 
fUr diese Zeichen und Anmerkungen die Leitung besondere Farben vor
behalt, so d~B der eine Direktor mit Blau, der andere mit Rot, ein Ober
ingenieur mit Grlin gegenzeichnet, ist der Durchgang eines Schriftstiicks 
noch schneller zu erkennen. 

Es fragt sich nun, ob es vorteilhafter ist, aIle eingehenden Briefe in 
Urschrift weiterzugeben oder Abschriften davon anfertigen zu lassen und 
diese Abschriften an die einzelnen Abteilungen weiterzugeben, wahrend 
man die Urschrift zunachst als nicht erledigt in der Korrespondenz zurii.ck
behalt. Die urschriftliche Herausgabe hat den Vorteil, daB das Ganze 
schneller arbeitet, daB die beim Abschreiben vorkommenden Fehler ver
mieden werden, und daB eine Menge Arbeit und Material gespart wird. 
Auf der anderen Seite liegt der Nachteil VOl', daB leicht schwer ersetzbare 
Originale verloren gehen und deren Erledigung vergessen werden kann. 
Eine schnellere Erledigung bei Anfertigung von Abschriften ist dann zu 
erwarten, wenn in ein und demselben Schreiben mehrere Angelegenheiten 
behandelt werden, die verschiedene Abteilungen angehen. Es bekommen 
dann die betreffenden Abteilungen nur die fiir sie bestimmten Mitteilungen in 
Abschrift schneller. Es hangt ganz von del' Art del' Organisation der ein
zelnen Firmen ab, ob man das eine oder andere System vorziehen soll. 

In groBeren Firmen ist es zur Ersparung von Zeit und Arbeitskraft 
notwendig, daB die formgerechte Fertigstellung del' Briefe durch die Kor
respondenten vorgenommen wird. Es sind dies Herren, welche in del' Lage 
sind, nach kurzen Angaben fachgemaB und in gutem Stil die Briefe an die 
Kundschaft aufzusetzen und fertigzustellen. Bei ganz groBen Firmen, 
namentlich solchen, die sehr viel mit dem Auslande zu tun haben, miissen 
diese Korrespondenten die Sprache der in Frage kommenden verschiedenen 
Lander sowohl miindlich wie schriftlich vollkommen beherrschen. Sie 
finden dann auch bei Besuchen auslandischer Gaste als Dolmetscher Ver
wendung. Bei kleinen und mittleren Firmen, wo ein Briefwechsel mit dem 
Auslande nur seltener notwendig wird, kann nicht dazu geraten werden, 
sich fremdsprachige Korrespondenten einzustellen. Diese sind im all
gemeinen sehr teuer, ohne daB sie dadurch fUr den Schriftwechsel in del' 
Landessprache gewandter und sicherer zu sein brauchen. Fii.r wesentlich 
billigeres Geld ist ein Korrespondent odeI' auch eine Dame fifl' den deutschen 
Schriftverkehr zu erhalten odeI' in einfacheren Geschaften sogar anzu
lemen. 

Von dem aufgebenden Beamten konnen die Schriftsachen in verschie
dener Form an die Schreibzentrale gegeben werden. Es kommt da in 
Frage das handschriftliche Aufsetzen del' Briefe, das Diktat und die Sprech
maschine. Das handschriftliche Aufsetzen der Briefe ist veraltet. Bei An
gelegenheiten von kompliziertem technischen Inhalt, deren Diktat fiir 
manchen Herm zu schwierig ist, und fiir komplizierte Vertrage kann die 
handschriftliche Aufgabe noch beibehalten werden. Jedoch besteht auch 
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hier durch geeignete Ubung die Moglichkeit, solche Sachen ebenfalls direkt 
durch Diktat zu geben. AIle iibrigen Briefe miiBten grundsatzlich in das 
Stenogramm diktiert werden. Es wird dadurch sehr viel Zeit gespart. 
AuBerdem lernt der Betreffende, sich gut auf die von ihm zu behandelnden 
Angelegenheiten zu konzentrieren und der Stil wird fliissiger. Bei mittleren 
Firmen wird es moglich sein, daB morgens beim Vorlegen der Post in der 
Direktion schon ein Stenograph zur Verfiigung steht, dieselh werden vom 
Direktor selbst die einfacheren Sachen, welche keiner Besprechung mehr 
bediirfen, sofort diktiert. Damit hat die Schreibzentrale schon am friiheren 
Vormittag eine Beschaftigung, und viele Sachen nebensachlicher Natur, 
die sonst die Abendpost belasten, werden auf diese Weise aus dem Wege 
geschafft und schnell erledigt. Von den Stenographen muB natiirlich ver
langt werden, daB sie jedemTempo des Diktats, an das sich die einzelnen 
Herren gewohnen konnen, glatt folgen, so daB nicht durch Riickfragen 
odeI' Warten auf das Schreiben Zeitverluste und Storungen entstehen. 
Briefanfange und Briefabschliisse werden meist in denselben Formen ge
geben. Es ist daher ratsam, sich etwa fiinf oder zehn verschiedene An
fange und Schliisse festzulegen, diese mit Nummel'll zu bezeichnen und 
bei Aufgabe von Antworten nur diese Nummel'n zu nennen, und den eigent
lichen Text des Briefes dann zwischen einzuschieben. Es wil'd damit viel 
Zeit an Diktiel'en und Schreiben gespal't. AuBel' durch dasAufgeben weniger 
wichtiger Briefe beim Durchlesen del' Morgenpost kann eine gleichmaBigere 
Beschaftigung del' Schreibzentrale noch dadurch erreicht werden, daB 
samtliche Briefe in eilige und weniger eilige eingeteilt werden. Die eiligen 
Briefe sind noch am gleichen Tage zu erledigen, wahrend die weniger 
eiligen am nachsten odeI' iibel'llachsten Tage geschrieben werden diirfen, 
in den Zeiten, in denen die Schreibzentrale weniger in Anspruch genommen 
ist. Selbstverstandlich dad kein aufgegebener Brief langeI' als hochstens 
zwei Tage liegen bleiben. 

Die Sprechmaschine ist del' getrennte Empfanger und Gebel' des ge
wohnlichen Edisonphonographen. Sie stoBt bei ihrer Einfiihrung in die 
Industrie auf sehr groBe Schwierigkeiten, da sie eine Umgewohnung der 
gesamten Sprechweise und eine sehr starke Konzentrierung beim Dilrtieren 
verlangt. Die Betriebskosten diesel' Maschine sind dadurch, daB auf 
'Valzen gesprochen wird, diese Walzen wieder abgeschliffen werden miissen, 
und in bestimmten Zeitraumen zu erneuern sind, ziemlich hoch. Sie machen 
sich abel' durch Zeiterspal'llis und Erziehung del' aufgebenden Beamten 
zu scharfem Denken und klarem Spl'echen schnell bezahlt. Beim Diktieren 
in die Sprechmaschine ist es notwendig, daB man nicht nul' die einzelnen 
'Vorte, namentlich auch die Endkonsonanten, deutlich ausspricht, sondel'll 
daB man auch die Interpunktion mit gibt und Absatze als solche bezeichnet. 
Wenn man dies jedoch tut, so erzieht man sich und die mit diesem Diktat 
beschiiftigten Beamten zur Gewohnung an scharfste Konzentration und 
gute Aussprache. AuBel'dem erspart man die ganze Zeit, welche die Steno
graphen zur Aufnahme del' Diktate notwendig haben, und man ermoglicht 
guten Maschinenschreibel'll ein schnelleres Schreiben, weil sie nicht ein 
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neben ihnen liegendes Stenogramm ablesen miissen, sondern durch die 
Sprechmaschine sozusagen direkt in die Maschine diktiert bekommen, wo
bei sie die gewiinschte Geschwindigkeit selbst regulieren konnen. Wenn die 
Beamtenschaft also irgend an die Sprechmaschine gewohnt werden kann, 
sollte man mit ihrer Einfiihrung nicht zogern. Auf der anderen Seite muB 
es jedoch vermieden werden, daB einige Herren mit der Sprechmaschine 
diktieren und andere frei, well dadurch eine einheitliche Durchblldung 
des Schreibmaschinenpersonals erschwert wird. 

Bei der Einrichtung der Briefbogen ist folgendes zu beachten: Firmen
briefbogen sollen die genaue Post- und die Telegrammadresse der Firma, 
die Konten, Fernsprechanschliisse, Versandadressen im Aufdruck ent
halten (Form. 6). Ferner muB die Abtellungsnummer sowie die Nummer 

GEBRUDER SACHSENBERG 
Aktien-Gesellschaft 

Schiffswerft, Maschinenbauanstalt, EisengieJ3erei und Kesselschmiede. 

ROSSLAU a. Elbe. --c-- Filiale KOLN-DEUTZ. 

Giro·Ronto: 
bei der Reichsbanknebenstelle, Dessau. 

Fernsprech·AnschluB Amt Koln Nr. 2068. I
I 

Telegramm.Adresse: 
Sachsenberg. Schiffswerft, Deutz. 

Versand.Adresse: 
i. Stiickgii,ter: Station: Miilheim-Rhein. 
f. Waggonladungen: Station: Koln.Deutz, 

zur Weiterbeforderung durch die 
Werftkleinbahn. 

Betr.: ..... 

Abt... J.·Nr ..... 

In Antwort bitte wiederholen. 

KOLN-DEUTZ, am .. 

Forlll. 6. 

~I 

····_1 

des ausgehenden Briefes, welche auch auf der Kopie steht, eingeschrieben 
sein. Die Nummer muB der Kunde wiederholen. Das Zeichen des auf
gebenden und des aufnehmenden Herrn wird vorteilhaft auch am Kopf 
aufgeschrieben. Der Raum fUr die Adresse, die zugleich als Anschrift 
dient, soli mit einer feinen Linie umzogen sein, damit die von der Post 
zugelassenen Fensterkouverts, welche doppeltes Schreiben der Adressen 
und Irrtiimer vermeiden, benutzt werden komlen. Auf derartige Briefe 
werden Nachrichten allgemeinen Inhalts geschrieben. Bei Bestellungen 
ist es vortellhaft, noch die Bemerkungen von Form. 7 anzubringen, 
denn ein Versandavis, die Kommissionsnummer auf der Rechnung sowie 
die genaue Bezeichnung der Zahlungsbedingungen sind notwendig, urn 
Streitigkeiten zu verhindern. 1m librigen ist es als Grundregel anzusehen, 
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GEBRVDERSACHSENBERG 
Aktien-Gesellschaft 

Schiffswerft, Maschinenbauanstalt, Eisengie.6erei und Kesselsohmiede. 

ROSSLAU a. Elbe. FiIiale KOLN-DEUTZ. 

Giro-Ronto: 
bei dar Reichsbanknebenstelle, Dessau. 

Fernsprech-AnschluB Amt Koln Nr. 2068. 

Telegramm-AdreRse: 
Sachsenbcrg, SChiffswerft, Deutz. 

Versond·Adresse: 
f. Stiickgiiter: Station: M.iiWheim"Rhein. 
f. Waggonladungen: Station: KOln-Deutz. 

zur Weiterbeforderung durch die 
Werftkleiubahn. 

Bel Elngang der Sendung muD 
spezifizlertes Avis vorliegen. Bitle 
In der Rellbnung unsere Komm.-Nr. 
angaben. Regulierung nach unserer 
Wahl, entweder Ziel 3 Monate odar 
Skontoabzug. 

Romm.-Nr.: .................. . 

Abt................ J.-Nr ..... 

In Antwort bitte wiederholen. 

KOLN-DEUTZ, am 

-I 

_I 

Form. 7. 

-I 

daB alles Schreibwerk soweit wie irgend moglich vermieden wird. Wo Mit
teilungen verlangt oder gegeben werden, die sich haufig wiederholen, sind 
uberall Vordrucke vorzusehen, so bei Anfragen, Bestatigungen, Angeboten, 
Ablehnungen von Angeboten, Mahnungen und ahnlichem (Form. 8-12). 
Diese Vordrucke mussen in Kopierdruck ausgefiihrt werden, damit sie vor 
dem Hinausgehen kopiert werden konnen. Bei Angeboten ist darauf auf
merksam zu machen, daB auf der Ruckseite die Verkaufsbedingungen auf
gedruckt werden, und auf der Vorderseite auf diese Verkaufsbedingungen 
hingewiesen wird. Bei Anmahnungen muB beachtet werden, daB fur 
verspatete Lieferungen stets noch eine angemessene N achfrist gewahrt 
werden muB, bevor eine Inverzugsetzung, welche zu Schadenersatz be
rechtigt, in Kraft treten kann. Derartige Inverzugsetzungen werden aID 
besten eingeschrieben gegeben, wenn darauf ein Anspruch gegrundet 
werden solI. Meistens wirken sie auch, ohne daB die Anmahnung einge
schrieben abgesandt wird. Bei Zahlungsbestatigungen wird sehr haufig 
der Fehler gemacht, daB die Zahlungen nur allgemein bestatigt werden 
wie: "Wir empfingen Ihre Sendung mit verbindlichstem Danke und 
schrieben sie ihrem Konto gut." Hieraus geht wedel' die Hohe noch 
del' Zweck del' Zahlung, noch das Datum der Zahlung hervor. Eine 
derartige Bestatigung verfehlt also vollkommen ihren Zweck, und gibt 
der Buchhaltung keinen Uberblick, besonders dann nicht, wenn mehrere 



Zahlungen hintereinander an 
die gleiche Firma geleitet 
werden. Form. 10 gibt eine 
Bestatigung wie sie sein solI. 

N achdem die Briefe von 
der Direktion unterschrieben 
sind, miissen sie noch vor 
der Absendung kopiert wer
den, damit ein Beleg vor-
handen ist. Es kommt nun 
haufig vor, daB Briefe ent-
weder nicht kopiert werden 
und so herausgehen, oder 
von den Vorstehern gar riicht 
durchgelassen werden, oder 
daB Briefe unterwegs ver-
loren gehen. Um solche, viel-
leicht sehr unangenehmen 
Verluste, sowohl an Kopien 
wie an Briefen zu vermeiden, 
ist es notwendig, daB die 
Briefe der einzelnen Abtei-
lungen am besten fortlau
fend wie sie geschrieben, 
taglich. numeriert werden. 
Z. B. die Briefe des Kon
struktionsbureaus von 1 bis 
200, die der Verkaufsabtei
lung von 400-1000, die des 
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Komm.-Nr. 

Offerieren Sie uns bitte die nachstehenden 

Gegenstande unter Angabe der kiirzesten Lieferzeit und 

unter Beriicksichtigung unserer Zahlungsbedingungen: 
.. Regulierung naeh unserer Wahl. entweder Ziel 3 Mona.te oder Skonto·.A.bzug" 

Hochach tungsvoll 

Koln-Deutz, am 

GEBR. SACHSENBERG A.-G., FILIALE KClLN·DEUTZ. 

Form. S. PostkartengroBe. 

Einkaufs von 1500-2000 usw. Diese Nummern werden mitkopiert. Am 
anderen Morgen muB dann ein zuverlassiger Beamter kontrollieren, ob 
auch die fortlaufenden Kopien fUr jede Abteilung vorhanden sind, oder 
ob Kopien fehlen. Welche Briefe dann fehlen, ist leicht aus dem Steno
gramm festzustellen. Es kann dann sofort nachgesehen werden, ob ein Ab
teilungsvorsteher einen Brief zuriickgehalten hat, oder ob ein Brief nicht 
herausgegangen ist, was durch die Portokasse festgestellt werden kann, 
oder ob er nur nicht kopiert ist. 1m letzteren FaIle kann die Kopie 
durch eine Abschrift aus dem Stenogramm noch ersetzt werden. 

Durch die Priifung der Portokasse kann festgestellt werden, wie so
eben erwahnt wurde, ob ein Brief herausgegangen ist oder nicht. Es ist 
dies aber nur moglich, wenn jeder einzelne ausgehende Brief, mit der Adresse 
zur Kontrolle der Portokasse eingetragen wird. Dieses Verfahren ist das 
sicherste, und iiberall da zu empfehlen, wo geniigend Zeit zur Expedition 
der Briefe ist. vVo solche Zeit nicht vorhanden ist, muB zu den Maschinen
kontrollen gegriffen werden. Die bekannte Kontrollmaschine, welche 
die Kouverts automatisch abstempelt und zahlt, ist zur Kontrolle der 
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GEBRUDERSACHSENBERG 
Gesellsehaft m. b. R. 

Masehinenbauanstalt, Eisengie£erei und Sehiffswerft. 

Giro-Konto: ROSSLAU a. Elbe. Kiel 1896: Silberne Medaille. 
bei der Reichsbanknebenstelle, Dessau. Filia KOLN-DEUTZ. 

F'ernsprech-AnsohluB Ami Koln Nr. 2068. 
Leipzig 1897: Goldene Medaille. 

Paris 1500: 
Goldene Medaille. Silberne Medaille. 

Telegramm-Adresse: 
Sachsenberg, Schlflswerft, Deutz. 

Teleg~!1phen- } Staudt & Hundius. 
Schlussel: A. B. C. Code. 

DUsseldorf 1902: 
Silberne Staats-Medaille. 

K6ln-Deutz, den 

~ _~_ - - _0 ___ pO _____ • _____ 0 _0 _________ 0_ Po" _______ 0. _0 _. __ 0 __ 0 __ • __ 0 ____ Po' _0 __ 0 ___ _ 

Fiir Ihre gefl. Anfrage vom_. __ ......................................... bestens dankend, 
beehren wir uns, Ihnen freibleibend untenstehend gewiinsehtes Angebot auf 

zu unterbreiten, welehem umstehende Verkaufsbedingungen zugrunde Hegen. 
Hoffend, bei dieser vorteilhaften Anstellung mit Ihrem gesehatzten Auftrage be

traut zu werden, versiehern wir Sie im voraus sorgfaltiger, prompter Erledigungdesselben. 

Angebot: 

Form. 9. 

Allgemeine Lieferungs-Bedingungen. 
Sofern nieht andere Vereinbarungen getroffen worden sind, gelten die folgenden Be

dingungen als rechtsverbindlich. C 

1. Preise. Die angegebenen Preise verstehen sich £ranko Waggon Station Deutz, ohne 
Verpaekung. 

Erfiillungsort fUr Lieferung und Zahlung ist Deutz. Die Verpfliehtung zur Liefflrung 
tritt ein, sobald die Annahme des erteilten Auftrags von uns bestatigt worden ist. Unsere 
Offm·ten verstehen sich stets als frei blei bend, es sei denn, da£ wir die Gebundenheit 
ausdriicklieh erklart hatten (§ 145 des BiirgerI. Ges_-B.). 

Die Lieferung erfolgt auf Grund unserer schriftliehen Offerte oder aber auf Grund unserer 
schriItlichen Auftragsbestatigung. Miindliehe Abmaehungen, welche nicht schriItlich be
statigt sind, sind fiir uns nicht bindend. 

2. Verpackung wird fUr den Bahntransport mit P/2 %, fUr den Seetransport mit 3% 
des Brutto-Fakturenbetrages resp. zum Selbstkostenpreise berechnct und kann nicht wieder 
zuriickgenommen werden. 

3. Versand. Der Versand geschieht in jedem Falle auf Rcehnung und Gefahr des Be
stellers. Fiir unterwegs an den gelieferten Waren entstandenen Schaden kommen wir nicht 
auf. Die etwa von uns veranslagte Fraeht gilt als eine von uns fiir den Empfanger gemaehte 
Vorlage. 

4. Lieferzeit. Die Liefertermine werden von uns so bestimmt, daB dieselben bei regel
reehU;.m Gange der Fabrikation mit Wahrscheinlichkeit eingehalten werden konnen. Wenn 
eine Uberschreitung derselben dureh unser Verschulden vorkommt, so ersetzen wir jedoeh den 
darans entstandenen nachweisbaren Schaden fiir jeden der ersten zwanzig Tage Verspatung mit 
hochstens 1 per Mille und fiir jeden folgenden Tag V erspa tung mit II! 2 per Mille, bis zu einem 
Betrage von hoehstens 5% vom Werle der verspateten Lieferung. Dem Besteller erwachst 
aus der Verspatung der Lieferung kein Recht, den Auf trag aufzuheben. Ereignisse hoherer 
Gewalt, Betriebsstorungen, Ausbleiben reehtzeitig bestellter, zu den Arbeiten erforderlieher 
Rohstoffe, FehlguB, Arbeiterausstande, Aussperrungen, Mobilmaehung usw. bereehtigen nns, 
unsere Lieferungsverbindlichkeiten naeh MaBgabe der Verhaltnisse zu andern. 
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5. Montage. Zur Aufstellung und Inbetriebsetzung del' von uns gelieferten Maschinen 
empfehlen wir unsere erfahrenen Monteure. Wir berechnen fUr die Gestellung eines Monteurs 
innerhalb Deutschlands: 

auBer den Reiseauslagen, sowie del' Fahrt III. Klasse, 
bei freier Wohnung und Bekostigung fUr eine Tagesschicht M. 7,50; 
bei Selbst bekostigung fill' eine Tagesschicht M. 10,-. 

Dabei zahlt eine Tagesschicht von mori!;ens 6 Uhr bis abends 6 Uhr, einschlieBlich 1/ Stunde 
fUr Friihstiick; 1 Stunde fiir Mittag und 1/2 Stunde fUr Vesper. Jede.!l>uBer diesel' Zeit odeI' 
an .. einem Soun- oder Feiertage wirklich gearbeitete Stunde zahlt als Uberstunde, von denen 
8 Uberstunden gleich lO Arbeitsstunden gelten. Das Kostgeld wird, weun freie Station 
nicht gewahrt ist, fUr die gesamte Zeit, also auch fiir Soun- und Feiertage, sowie Reise
und etwaige Wartetage berechnet. Die Reise- und Wartezeit gilt als Arbeitszeit. Die erfor
derlichen Hillsarbeiter, Hebe- und Rustzeuge, das Schmier-, Heiz- und Verpackungsmaterial, 
sowie die Betriebskraft und Beleuchtung sind vom Besteller rechtzeitig und kostenlos zu 
stellen. Die Maurer-, Zimmerer- und sonstigen Bauarbeiten miissen rechtzeitig und ordnungs
miWig bewirkt werden. Die Hillsmanuschaften bleiben in del' Berufsgenossenschaft des 
Bestellers der Lieferung. .. 

Zur Entgegenuahme von Auft.ragen und Ausfiihrung von Anderungen, die wir nicht 
selbst angegeben, sind unsere Monteme keinesfalls berechtigt, und kommen wir dafUr auch 
nicht auf. Wir bitten daher, sich in allen Fallen direkt an uns zu wenden. A uslands
montagen geschehen stets nach besonderer Vereinbaruni!;. 

6. Zahlung. Die unsererseits in Rechnung zu stellenden Betrai!;e sind wie folgt zu zahlen: 
bei Lieferungen in Deutschland: 1/3 des Fakturenbetrages bei Auftrags
erteilung, 
1/3 des Fakturenbetrages bei Erhalt unserer Anzeige, daB die bestellten Waren 
in unserer Fabrik versandbereit stehen, oder bei Abnahme derselben von seiten 
des Bestellers resp. seines Vertreters in unS€fer Fabrik. 
Die Restzahlung hat drei Monate nach del' zweiten Rate zu erfolgen, 
bei Lieferungen nach dem Auslande: 1/2 des Fakturenbetrages bei Auf
tragserteilung, 
Restzahlung bei Erhalt unserer Anzeige, daB die bestellten Waren in unserer 
Fabrik versandbereit stehen, oder bei Abnahme derselben von seiten des Bestel
lers resp. seinesVertreters in unserer Fabrik, und zwar in bar oder Scheck auf 
ein deutsches Bankhaus. 
Reparatmen und kleinere Lieferungen sind zahlbar per comptant in bar, ohne 
Skonto- und ohne Portoabzug. 
Von uns unbekanuten Bestellern entnehmen wir den Betrag fur unsere Rechnung 
per Nachnahme. 

7. Garantie fUr fehlerfreies Material, sachgemaBe AusfUhrung und Konstruktion uber
nehmen wir nul' bei Lieferungen fiirs Inland auf die Dauer VOll sechs Monaten, vom Tagc 
der Ablieferung der Maschinen hiel'selbst an gerechnet, in del' Weise, daB wir aile Teile, welche 
nachweislich mangels genanuter Eigcnschaften unbrauchbar werden Bollten, sofort kosten
los entweder wieder in brauchbaren Zustand vcrsetzen, oder ab hier durch neue, brauchbare 
ersetzen. 

Der bemangelte Gegenstand wird beim Eintreffen des Ersatzstiickes unser Eigentum, 
und sind wir alsdanu bereehtigt, dessen Hersendung auf unsere Kosten zu verlangen. 

Wir sind jedoch allel' Verpflichtungen enthoben, sobald natiirlicher VerschleiB, unsaeh
gemaBe Behandlung, Gewalt oder Bosheit und dergleichen als Ursache eines Schadens 
anzusehen ist. 

Fiir cine bestimmte Lei~tung und fUr den Kraftverbrauch del' Maschinen garantieren 
wil' nm dann, wenu wiruns hierzu ausdriieklich schriftlich auf Grund gewisser Vorbedingungen 
V"erpfliehtet haben und wenu die Aufstellmlg durch unsere Monteure erfolgt. 

Gleich naeh Beendigung der Montage und in Gegenwart unseres Vertreters oder unseres 
1I10nteurs muB danu die Leistung der gelieferten Maschinen festgestellt werden, und zwar, 
sofern nichts anderes festgesetzt ist, einen vollen Arbeitstag hindurch. Sollte dabci die 
garantierte Leistung ~cht gleich erreieht werden, so sollen wir berechtigt sein, dieselbe 
durch entspreehende Anderungen zu erh6hen. Wenn sie auch dann, und wenu aIle Vor
beclingungen erfiillt sind, nieht erreicht werden sollte, so sind ·wir verpflichtet, die in Frage 
kommende Maschine zuriickzunehmen, und bereehtigt, jedoch nicht V"erpflichtet, dafUr eine 
andere zu liefern, welche die garantierte Leistung erreicht. In einem solehen FaIle lehnen 
wir jedoeh jedwede Entschadigungsanspriiche von seiten des Bestellers fiir etwa gehabtc 
Betriebsst6rungen oder etwa entgangenen Gewinn und dergleichen prinzipiell ab, und be
ziehen sich unsere Verpflichtungen nul' auf die obenerwahnhm Ersatzlieferungen. 

Die Entlassung unseres Monteurs von seiten des Bestellers auch ohne cine weiterc Er
klarung gilt als Bestatigung der vorsehriftsmiWig erreichtcn Leistung und als Abnahme der 
Maschinen. 

Erfolgt die Aufstellung der Maschinen dmch den Besteller selbst, so ubernehmen wir 
fUr das exakte Funktionieren und fiir die Leistung del' betreffenden Maschinen cine Gewabr 
iiberbaupt nicht und bleibt nm unsere Garantie betreffend Material, Ausfiihrung und Kon-
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struktion bestehen. Bei Lieferungen nach dem Auslande, oder wenn die Aufstellung und 
Inbetriebsetzung der Maschinen nicht durch unsere Monteure erfolgen soll, empfiehlt es 
sich dringend, die bestellten Maschinen und Gegenstande vor Absendung von hier in unseren 
Werkstatten einer Priifung zu unterziehen resp. durch einen Bevollmachtigten unterziehen 
zu lassen. Sobald hierbei die Abnahme erklart ist, gilt die Lieferung als ordnungsmaBig 
geschehen. 

8. Reklamationen sind nur innerhalb der Garantiezeit zulassig. In betreff offensicht
licher FeWer an gelieferten Waren, z. B. falsche Bohrungen, fehlerhafter GuB und dergleichen 
ist eine Reklamation nur innerhalb 14 Tagen nach Erhalt derselben zulassig. 

9. AUgemeines. Preislisten, sowie allgemeine Auskiinfte, Offerten usw. iiber Maschinen 
nebst Abbildungen, auch kleinere Zeichnungen, liefern wir unentgeltlich, ebenso wie die 
Fundament- und Aufstellun!!:szeichnungen fiir die uns in Auf trag gegebenen Maschinen. 
Dagege11 werden spezielle Kostenanschlage sowie Projekte und Zeichnungen, welche wir 
zufolge Aufforderung angefert.igt haben, nur dann kostenlos abgegeben, wenn uns der be
treffende Auf trag oder .ein wesentlicher Teil desselben binnen kurzem zugefiihrt wird. Andern
falls berechne11 wir die uns dadurch entstandenen Kosten und Arbeit sowie auch etwaige 
Reise- und Versaumniskosten nach den Honorarnormen fiir die Arbeiten des Ingenieurs 
und Architekten. (Siehe "Stiihlens Ingenieurkalender" oder "Des Ingenieurs Taschen
buch Riitte".) 

10. Abbildungen. Die in U11seren Preisbiichern enthaltenen sowie sonst etwa unserer
seits abgegebenen Abbildungen sollen nur eine moglichst annahernde Darstellung der be
treffenden Maschinen usw. geben, sind aber fiir die Detailausfifurung nicht bindend. 

KOln-Deutz, am __ 

Die uns durch __ 

freundlichst iiber-
sandten M ________ _ 

:::u~:t:~ :_~ ___ n_--_~~_-~_~,;.;.-. ...:;:~: _:_-:_: _,;.;.-:,;.;. __ .;... :.;.._.;.. .. .;...1:..;.:.;.;: -.;..-:.;..: :.;..: 

mit zusammen ... M ....... ---- ... .1.-------. 
unter verbindlichstem Danke zum Aus-

gleich nnserer Rechnung ____ ._ 
vom . ___ ._._. _____________ .... _____ .. ____ ... __ 

beziigl. der Wechsel und Schecks Db
Hchcs vorbehaltend. 

Postkarte. 

An 

. ..................................................... . 

Rochach tungsvoll 

Gebriider Sachsenberg Akt.-Ges. 
Filiale KOIn-Deutz. 

Form. 10. PostkartengroBe. 

Komm.-Nr. Koln-Deutz, den_ 

Wir danken Ihnen Nlr Ihr Angebot vom ____ ._. __ . ______ ._._. ____ , 

bedauern aber von demselben einen Gebrauch nicht machen zu konnen, 

weil uns gunstigere OtJelte unterbreitet wurde. 

H ochachtungs1'oll 

Gebl'. Sachsenberg Akt.-Ges. 

Piliale KOln-Deutt:. 

Form. 11. PostkartengroBe. 

_ .. 191. __ 
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Deutz, den _______________________________________ .19 _____ _ 

Komm.-Nr. 

Die Lieferzeit fUr das am _______________________________________________ _ 

bestellte Material ist abgelaufen. Wir konnen Ihnen nicht mehr 
wie _______________ Tage Naohfrist gewahren und setzen Sie hierduroh 

in Verzug. 

Hochachtend! 

GEBR. SACHSENBERG A.-G. 

Form. 12. PostkartengrOLle. 

Portokasse auch sicher, soweit nicht mehrere Personen zugleich betriigen 
wollen. Es kann jedoch die Herausgabe eines bestimmten Briefes durch 
sie nicht festgestellt werden, sondern nur die Herausgabe einer bestimmten 
Zahl von Briefen, wodurch auf das Zuruckbleiben einzelner Briefe geschlossen 
werden kann, wenn die Kopien fehlen . 

. N eben dem auBeren Schriftverkehr solI auch der innere Schriftverkehr 
durch die Schreibzentrale mit erledigt werden. AIle Bestimmungen, die 
fUr den Betrieb, die einzelnen Bureaus oder die Beamtenschaft im ganzen 
gegeben werden, sind schriftlich festzulegen. Diese Schreiben laufen bei 
den Betreffenden um, werden von jedem einzelnen, der Kenntnis von ihnen 
nehmen solI gegengezeichnet, und laufen dann zur Aufbewahrung nach de~ 
Briefablage zuriick. Bestimmungen, welche nur die Arbeiter betreffen, 
werden am besten vor ihrer Veroffentlichung vom Betriebsleiter gegenge
zeichnet. Auch erhalt dieser von derartigen Befehlen eine Kopie. Mitteilung 
der Befehle fUr die Arbeiterschaft laufen naturlich nicht um, sondern 
werden in den Werkstatten an _bestimmte Tafeln angeschlagen. Es muB 
moglichst vermieden werden, zu viel derartige Anordnungen zu geben, 
weil diese dann nicht mehr beachtet, auch nicht behalten werden konnen. 
Anordnungen, welche fur die Dauer von Wichtigkeit sind, mussen in be
stimmten Zeitraumen wiederholt werden. DaB dies nicht vetgessen wird, 
ist am besten in einem sog. Erinnerungsbuch sicherzustellen. Dieses 
Buch, welches auch in der Schreibzentrale gefuhrt wird, erhalt fur den 
1. und 15. jeden Monats mehrere Blatter. Auf diesen Blattern wird ein
getragen, an welche Mitteilungen an dem betreffenden Tage erinnert 
werden solI, z. B.: 

Lfd. 
Nr. 

1 

2 

I Jr.- I 
Nr. 

446 

1420 

15. November 1916. 

Betrifft Erledigungsvermerk 

Betrifft Verbot wegen Rauohens in den I Erledigt der Betriebsingenieur. 
Werkstatten. I 

Betrifft Versuoh mit PreBluftwerkzeugen. ; Noch nicht erledigt; vertagt auf 
~ 15. 12. 16. 

An 2. Stelle ist gleich eine Erinnerung fur einen Versuch als Beispiel 
angefuhrt. Der Versuch war noch nicht erledigt, und wurde daher ein 
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Vortragen des Vermerks auf den 15. 12. 16 veranlaBt. Am Ende jeden 
Monats werden aile noch offen stehenden Notierungen fur den nachsten 
Monat ubertragen, und das Buch zur Unterschrift der Direktion vorgelegt. 
Auf diese Weise kann nichts vergessen werden. 

Samtliche eingehenden und die Kopien der ausgehenden Briefe mussen 
so geordnet aufbewahrt werden, daB sie jederzeit sofort wieder auffindbar 
sind. Es gibt fUr diesen Zweck die verschiedenen Arten der Ablegung. 
Es ist wichtig, daB das gesamte Material in der Schreibzentrale aufbewahrt 
und nicht an die einzelnen Abteilungen verzettelt wird. Man kann die Briefe 
nun entweder nach den verschiedenen Arten der behandelten Angelegen
heiten, oder alphabetisch nach dem Anfangsbuchstaben des Absende:s 
und Empfangers, in der Ablage nach Zeit ordnen. In beiden Fallen ist die 
Anlegung besonderer Sammelmappen fur einzelne Firmen mit denen der 
Schriftverkehr besonders rege ist, moglich und erwiinscht. Die Trennung 
nach der Art der behandeten Angelegenheit ist ziemlich schwierig und 
gibt haufig zu Verwechslungen AnlaB, besonders dann, wenn in einem Briefe 
mehrere verschiedene Angelegenheiten behandelt werden. Es ist daher 
vorzuziehen, das gesamte Material alphabetisch aufzubewahren. Die 
Mappeneinteilung bei der alphabetischen Ablage muB so reichlich ge
wahlt werden, daB der gesamte Mappenvorrat ein voIles Jahr vorhalt, 
bevor die alten Mappen abgesetzt werden mussen. AuBerdem muB die Ein
teilung dem vorliegendem Briefeingang und -ausgang so angepaBt sein, 
daB sich moglichst samtliche Mappen zu gleicher Zeit fUllen. Vor allen 
Dingen sollen nicht noch ziemlich leere und schon ubervolle Mappen am 
JahresschluB vorhanden sein. Ein Zwischenschieben von Mappen im Laufe 
des Jahres ist insofern schwierig, weil die Mappen vorteilhafter Weise fort
laufend numeriert sind, damit in del' nachher zu besprechenden Brief
kartothek die Ablagemappen schnell gefunden werden konnen. Wenn 
mannun Mappen zwischen schiebt, muB man diese mit del' gleichen N ummer 
wie die vorhergehenden Mappen, aber mit dem Zeichen A, B, C usw. ver
sehen, damit die Ubersicht nicht gestort wird. Um den einzelnen Abtei
lung en das Nachsehen gewisser Vorgange, die wichtig sind, zu erleichtern, 
ist es statthaft, bei groBeren Auftragen Abschriften von samtlichen mit 
den betreffenden Firmen gefuhrten Korrespondenzen anzufertigen, diese 
gesondert nach Inhalt zu sammeh1, und der Abteilung fill den Handgebrauch 
zur Verfugung zu stellen. Dieses erleichtert die dauernde Verfolgung 
groBerer Geschafte wesentlich, und erspart auch del' Registratur viel Zeit 
beim Heraussuchen von Briefen. Fur gewisse Abteilungen, die einen be
sonders umfangreichen Schriftverkehr haben, z. B. das Bestellwesen usw., 
ist es oft wiinschenswert, eine gesonderte Registratur innerhalb del' Haupt
registratur selbst anzulegen. Ebenso muB die innere Korrespondenz des 
Werks gesondert aufbewahrt werden. Es ist dabei zu beachten, daB keine 
Briefe abgelegt werden, bevor sie mit einem Erledigungsvermerk von der 
bearbeitenden Stelle versehen sind. Besonders aIle Briefe, die die Buch
haltung betreffen, mtissen hierauf streng gepruft werden. Sie bekommen 
am besten einen auffalligen roten Stempel, welcher nachweist daB die 
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Buchhaltung die betreffenden Eintragungen in ihre Bucher gemacht hat. 
Da die Briefe, welche direkte Zahlungs- und Unkostenangelegenheiten be
treffen, oft als Belege fUr die Buchhaltung dienen, ist es auch statthaft, 
diese auszusondern und der Buchhaltung zur Aufbewahrung zu uberlassen. 

Urn alle Briefe und auch Kopien schneller wieder aufzufinden, fiihrt 
man eine Kartothek. Die Karten, etwa wie Vordruck Form. 13 sind nach 
den einzelnen Firmen, we1che Briefe schreiben oder solche empfangen, 
geordnet. Jede Firma bekommt eine besondere Karte. Jeder Brief, 
welcher ausgeht, wird nunmehr in eine solche Karte eingetragen. Es 
ist am besten aus der Karle festzustellen, an welcher Stelle und zu 
welcher Zeit der Brief zur Erledigung aus der Schreibzentrale ausgegangen 
ist, wann er versandt und in welcher Mappe er abgelegt ist. In diese 
Karlen werden die eingehenden Briefe schwarz, die Kopien rot eingetragen, 
was eine schnelle Ubersicht ermoglicht. Die Eintragung der Briefe muB 
erfolgen, nachdem sie von der Direktion gelesen sind, und bevor sie an die 
einzelnen Abteilungen zur Erledigung weitergehen. Ein kleiner Metall
reiter wird auf die oberen Zahlen aufgesetzt und zeigt an, an welchem Tage 
der Brief eingegangen ist. Die Farbe des Reiters kann auch andeuten, 
ob der Brief als eilig oder nicht eilig gezeichnet war. Am Ende des Monats 
werden samtliche Karten kontrolliert, und die betreffenden Stellen, bei 
welchen noch unerledigte altere Briefe liegen, angemahnt. Wenn der Brief 
abgelegt ist, wird der Reiter abgenommen und erst ein neuer aufgesteckt, 
wenn ein neuer Brief eingetragen wird. Es konnen selbstverstandlich 
mehrere Reiter auf der gleichen Karte stecken, je nachdem mehrere odeI' 
nur ein Brief eingetragen ist. Die Karten del' Registraturen fUr die ver
schiedenen Abteilungen werden am besten in verschiedenen Farben an
ge1egt, damit sie nicht verwechselt werden konnen. 

Del' Weg des Geldes durch das Unternehmen. 
N achdem so im allgemeinen die personlichen Grundlagen eines Be

triebes nach .auBen und innen dargestellt sind, bleiben weiter zwei vVerte 
zu betrachten, die eigentlich in sich das ganze Wesen eines Betriebes ver
korpern, und in ihren Bewegungen das Leben eines Unternehmens be
stimmen. Es sind dies das Geld, das als Wertmesser nach allen Seiten 
hin zu dienen hat, und das Material, dessen Bearbeitung in einem Betriebe 
vorgenommen wird. Ais Letztes, was spater noch zu besprechen ware, 
kame dann die Kontrolle jeder einzelnen Bewegung diesel' beiden durch 
die Statistik hinzu. 

Das Geld macht folgenden Kreislauf: Es lauft aus dem Unternehmen 
hinaus in die Hande der Arbeiter. Dann wird es buchgemaB verteilt auf 
die einzehlen Leistungen und kontrolliert hierbei schon die Arbeiter selbst 
und ihre Leistungen. Zuletzt lauft es auf den verschiedensten Wegen in 
die Firma zuruck. 

Wie schon fruher gesagt, wird del' Arbeiter bezahlt nach Zeit und Lei
stung. Das allgemeine MaB fUr die Zahlung ist unter allen Umstanden 
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die Zeit, da die Arbeitskraft des Betreffenden als Ware behandelt werden 
muB, deren einfachste Bemessung stets die Zeit bleibt. Es ist daher notig, 
die Zeit des Arb eiters , in welcher er seine Arbeitskraft· zur Verfiigung 
halt, genau zu messen. Dies geschieht auf verschiedenen Wegen. Es sollen 
hier nur zwei Wege, d~e sog. Markenkontrolle und die Uhrenkontrolle, 
betrachtet werden. In kleineren Fabriken ist die Markenkontrolle das 
Einfachere. Am Toreingang hangt e n Kasten, in dem sich fUr jeden ein
zelnen Arbeiter ein Haken mit moglichst deutlich dariiber gemalter Nummer 
befindet. An diesem Haken hangt eine Blechmarke. Beim Eingang in 
das Werk nimmt der Mann die Marke ab und behalt sie bei sich. Sobald 
das Signal des Beginns der Arbeitszeit ertont, schlieBt del' iiberwachende 
Portier odeI' Meister die Kasten ab, so daB keine Marke mehr entnommen 
werden kann. Die Nummern derjenigen Leute, die sich nun noch in den 
Kasten befinden, zeigen also fehlende und verspatete Arbeiter an. Am 
besten nimmt nun der iiberwachende Beamte aIle diese Nummern an sich, 
und gibt sie nach Notiz del' Namen und der Zeit zu spat kommenden 
Arbeitern personlich wieder, wahrend er die Fehlenden zur weiteren Notiz 
zuriickbehalt. AIle Leute, deren Marken rechtzeitig entnommen sind, 
miissen als piinktlich eingetreten verrechnet werden. Es muB von dem 
iiberwachenden Beamten darauf geachtet werden, daB von keinem Mann 
zwei oder mehrere Marken entnommen werden. Urn diesen Zweck zu 
erleichtern, ist am besten vor den Kasten eine Schranke anzubringen, die 
so gestellt ist, daB immer nur einzelne Leute an die Kasten herantreten 
konnen. Urn Irrtiimer zu vermeiden, werden in den Kasten diejenigen 
Nummern, die nicht benutzt sind, mit andersfarbigen Blechmarken be
hangt, eoenso die Nummern der bereits als krank gemeldeten Leute. Beim 
Ausgang aus dem Werk findet das umgekehrte Verfahren statt. Das heiBt, 
die Leute haben ihre Marken wieder auf ihre Haken zu hangen. Wo noch 
Marken fehlen, befinden sich die Leute dann noch zu Uberstunden im 
Werk. Urn Schiebungen mit Uberstunden zu verhindern, ist es zweck
maBig anzuordnen, daB aIle Leute, welche Uberstunden machen sollen, 
den Auf trag hierfiir schriftlich vom Meister auf einen Zettel bekommen, 
auf dem zugleich del' Zeitpunkt des Ausgangs oder des voraussichtlichen 
Ausgangs festgelegt sein muB. Dieser Zettel ist dann bei dem Listen 
fiihrenden Beamten abzugeben, so daB del' Mann von vornherein in die 
Liste del' Uberstunden aufgenommen werden kann. Urn Betriigereien 
mit den Bescheinigungen del' Uberstunden, sowie eventl. Bescheinigungen 
des verspateten Eintritts zu verhiiten, hat der Listen fiihrende Beamte, 
im allgemeinen der Portier, eine Stempeluhr, die plombiert ist. Mit ihr 
stempelt er einfach auf die noch spater zu beschreibenden Tageskarten 
die Eingangszeit und die Ausgangszeit auf. Diejenigen Tageskarten, auf 
welche die Zeiten nicht aufgestempelt sind, werden dann als normale 
Arbeitszeiten gerechnet. Eine geringe Verspatung wird sich, namentlich 
in GroBstadten beim Arbeitsbeginn nicht vermeiden lassen. Bei Verspatung 
miissen selbstverstandlich Strafen eintreten, die nur bei Wiederholung 
in kiirzeren Zeitraumen hoher sein miissen, wahrend die Anfangsstrafen 

Sac h sen b erg, Organisationsgrundlagen. 5 
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schon bei sehr niedrigen Summen, seien es 10 bis 20 Pt, wirken. DasWich
tigere aber, um eine piinktliche Arbeiterschaft zu erziehen, ist der Tor
schluB 10 Minuten nach Beginn der Arbeitszeit. Wer dann noch kommt, 
darf das Werk nicht vor Beginn der nachsten Pause betreten. Diese MaB
nahme muB ganz streng, auch bei schwerem Regenwetter, durchgefiihrt 
werden, und wird zunachst Unzutraglichkeiten mit sich bringen, in kurzer 
Zeit aber die Leute zu piinktlichem Arbeitsbeginn erziehen. Dieser Tor
schluB ist auch deshalb wichtig, weil bei Gruppenarbeit wesentlich spater 
kommende Leute die Arbeit mehr storen wie fOrdern, und weil auch das 
Betreten der Umkleide- und Waschraume in Zeiten, in denen sich sonst 
niemand in diesen Raumen aufhalt, zu Diebstahlen und UnregelmaBig
keiten verfiihrt. Die Ankleide- und Waschraume miissen naturgemaB 
kurz nach Beginn der Arbeitszeit geschlossen werden und erst bei SchluB 
derselben bzw. bei Beginn der meist gewahrten Waschzeit wieder geoffnet 
werden. Es ist ziemlich gleichgiiltig, ob der Mann seine Marke beim Ein
treten in das Werk abgibt und beim Austritt aus dem Werk wieder anhangt 
oder umgekehrt. Die Kontrolle bleibt die gleiche. In einem FaIle fiihrt 
der Mann jedoch wahrend der Arbeitszeit seine Marke bei sich, und der 
Betriebsleiter, der wenigstens in umfangreicheren Betrieben neue Leute 
nicht immer kennen kann, ist in der Lage, den Mann durch seine Marke 
einwandsfrei festzustellen. Allerdings geht wahrend der Arbeit, besonders 
in Reparaturbetrieben, bei welchen die Leute viel herumkriechen miissen, 
die Marke leichter verloren. Trotzdem wird man aus dem zuerst angefiihrten 
Grunde meistens dieses System wahlen, weil dadurch auch die Marken mit 
Sicherheit im Besitz der Firma bleiben, wahrend sie leicht verloren gehen 
konnen, wenn die Leute ihre Marke mitnehmen und dann ohne Abkehr
schein verschwinden. 

Ein zweites und das bessere Verfahren, um Ein- und Austritt des 
Arbeiters in das Werk festzustellen, sind die sog. Kontrollstempeluhren. 
Sie beruhen darauf, daB sie auf einen Druck oder Zug an einen Hebel 
die genaue Zeit auf eine bestimmte Stelle einer Karte aufstempeln. Es 
ist hier also jeder menschliche Irrtum ausgeschlossen, und die Ubersicht 
iiber die Arbeitszeit in der ganzen Lohnwoche eine sehr klare. Die Uhren 
stempeln gewohnlich Eingangzzeiten schwarz, die Ausgangszeiten rot 
in nebeneinander liegenden Kolonnen. Die Karten sind meistens fiir 
sechs oder sieben Tage eingerichtet, so daB die volle Woche Arbeitszeit 
auf einer Karte abzulesen ist. Bei groBeren Betrieben ist eine ganze 
Anzahl solcher Uhren, deren Anschaffung und Inbetriebhaltung ziemlich 
teuer ist, notwendig. Aus diesem Grunde sehen noch viele Werke von dieser 
Einrichtung ab, zumal die reine Markenkontrolle den verfolgten Zwecken 
auch geni.igt. Bei sehr ausgedehnten Werken hat man nicht das Interesse 
den Eintritt in das Werk selbst, sondern den Eintritt in die betreffende 
Werkstatt zu kontrollieren, weil wegen der ziemlich weiten Wege nur die Zeit 
vom Eintritt in die Werkstatt bezahlt werden solI. Es ist in diesem FaIle die 
Kontrolluhr oder der Markenkasten an der Tiir der betreffenden Werkstatt 
anzubringen und dort von einem besonderen Beamten zu iiberwachen. 
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Die auf erne dieser Arten nachgewiesene Stundenzahl des Arbeiters 
muB nachher mit Stundenangaben auf den spater zu beschreibenden 
Tageskarten iibereinstimmen, so daB dadurch fiir die Lohnauszahlung 
eine doppelte und voneinander unabhangige Kontrolle der Zeit, einmal 
durch Zeituhr oder Marke, das andere Mal durch Kontrollvermerk des 
Meisters auf der Tageskarte gesichert ist. Die Summe der Stunden auf den 
Tageskarten und in der Anwesenheitsliste oder auf der Stempelkarte der 
Uhr miissen sich decken. 

Nach dem Wunsche der Arbeiter miiBte die Lohnung mindestens ein
mal in der Woche stattfinden. Die Firmen selbst haben ein Interesse 
daran, die Lohnung seltener, im allgemeinen 14tagig, stattfinden zu 1assen, 
um mehr Zeit fiir die Ausrechnung der Akkordzettel und fUr AbschluB 
der Kontrollisten zu gewinnen, und die Zeit fiir den AbschluB der Lohn
liste, sowie der Auszahlung einmal zu sparen. Es laBt sich da in den meisten 
Fallen ein giinstiger Mittelweg finden, indem man eine wirkliche Lohnung 
alle 14 Tage einmal ansetzt, jedoch in der anderen Woche eine sog. Zwischen
lohnung stattfinden laBt. Die Zwischenlohnung ist in ihrer Handhabung 
in der Kasse und jm Lohnbureau sehl' einfach. Sie wird als Vol'schuB an 
die Arbeiter behandelt. Z. B. bekommen Arbeiter von 20 Pf. Stundenlohn, 
soweit sie annahernd voll im Dienst waren, 5-8 M. Abschlag, solche 

mit 30 Pf. Stundenlohn 12 M. 

" 40 " " 15 " 
" 50" " 20 " 

Bei der vollen Lohnung wird diesel' Abschlag einfach als solcher abgezogen 
und der gesamte andere Betrag nach Abzug aller weiteren Lasten aus
gezahlt. Diese Abschlagszahlung ist sowohl in Aufstellung der Listen, 
wie in der Behandlung der Auszahlung selbst, da es sich nur um runde 
feststehende Summen handelt, sehr einfach und belastet den Geschafts
gang wenig, wahrend sie den Arbeitern das Wirtschaften erleichtel't. Aller
dings tritt fUr das Geschaft ein Zinsverlust gegeniiber der 14tagigen Lohnung 
ein. Wie der Lohn selbst an Hand der Stunden und Akkorde berechnet 
wird, solI spater dargelegt werden. Es muB hier zunachst einmal an
genommen werden, daB diese Berechnungen bereits vorgenommen sind. 
Fiir die Aufstellung der Lohnlisten vel'gleiche Form. 14. Es wird vorteil
haft fiir jede Art von Arbeitern eine besondere Lohnliste aufgestellt. Neben 
dem Namen steht die Kontrollnummer, um Verwechslungen bei gleichen 
Namen zu verhiiten. Dann kommt der Gesamtbetl'ag, der sog. Brutto
betrag, welcher aIle Beziige enthalt, welche der Mann im ganzen zu fordern 
hat. Es ist in diesem Betrag nicht nur der Lohn fiir die geleisteten Stunden, 
sondern auch die Pramien fiir Akkordverdienste und ahnliches enthalten. 
In der nachsten Spalte wird del' vorher besprochene Abschlag verzeichnet. 
Dieser ist aber bereits zur V ornahme der Abschlagszahlung eine W oche 
friiher eingetragen. In del' 3. Spalte ist del' Akkordabschlag vermerkt. 
Dieser Akkordabschlag ist vielfach bei solchen Werken eingerichtet, die 
mit sehr groBen Akkorden arbeiten miissen. Wenn Akkorde iiber mehrere 
Lohnungen hinaus laufen, pflegt der Fall einzutreten, daB die Leute mehrere 

5* 
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Der Weg des Geldes durch das Unternehmen. 

Wochen lang nur Lohnstunden bekommen, und dann plOtzlich, wenn die 
Akkorde fertig sind, verhaltnismaBig groBe Summen ausgezahlt erhalten. 
Um hier wirtschaftliche Harten zu vermeiden, kann in den Fallen, in denen 
flott gearbeitet ist, ein Abschlag auf den voraussichtlichen Akkordverdienst 
be'Yilligt werden. Am einfachsten wird ein solcher Abschlag fiir einen 
bestimmten Akkord yom Meister beim Betriebsingenieur auf einem fest
gelegten Formular beantragt und yom Betriebsingenieur bewilligt, so
dann in die Lohnabteilung weitergegeben. Ein solcher Abschlag darf 
natiirlich nie die Hohe des voraussichtlichen Uberverdienstes erreichen, 
da immer noch Storungen oder Nachlassigkeiten eintreten konnen, die 
diesen Hochstverdienst wesentlich herabdriicken konnen. Die Bewilligungs
scheine miissen vor der Eintragung in die Lohnliste mit den °in der Lohn
abteilung liegenden Hauptakkordscheinen zusammengeheftet werden, da
mit sie bei der SchluBabrechnung nicht vergessen werden. Die nachsten 
Spalten enthalten die Beitrage fiir die sozialen Versicherungen, soweit 
diese yom Arbeiter zu tragen sind. Auch das Spargeld der Lehrlinge muB 
in die Lohnliste aufgenommen werden, damit es bei der Verrechnung nicht 
iibersehen wird, ebenso etwaige Abziige bei Vorschiissen, dann die Strafen, 
und die Abziige fiir Pfandung und Steuern, soweit die Firma dam gesetzlich 
verpflichtet ist. Es muB bei dieser Gelegenheit betont werden, daB dringend 
davon abzuraten ist, sich in die Privatangelegenheiten der Arbeiter und 
Angestellten einzumischen, und etwa freiwillige, nicht gesetzlich erzwungene 
Abschlagszahlungen und deren Abzug von den falligen Lohnen zu iiber
nehmen. Dies gibt nur zu Streitigkeiten und ewigen Schreibereien AnlaB 

. und verursacht vielfach Fehler in den Lohnlisten. Weitere Abziige fiir 
verlorenes Werkzeug und sonstiger Schadenersatz miissen in der Lohnliste 
auch vermerkt sein. Vielfach kommt es vor, daB ein Teil des Lohnes be
reits gezahlt ist, zumal bei Leuten, die wahrend der Lohnperiode abgegangen 
sind. Es stehen dann nur noch aus Griinden, auf die spater eingegangen 
werden solI, Restakkorde offen. Auch die wahrend der Lohnperiode ab
gegangenen Leute miissen selbstverstandlich mit in die Lohnlisten auf
genommen werden, wenn die Endsumme der Lohnliste mit der Buchungs
summe fiir gezahlte Lohne im Kassabuch iibereinstimmen solI. Die letzte 
Spalte in der Lohnliste VOl' den besonderen Bemerkungen enthalt dann 
den Nettobetrag, das heiBt den Betrag, den der Mann bar ausgezahlt be
kommt. Del' Nettobetrag ergibt sich aus dem Bruttobetrag nach Abzug 
alIer dazwischen liegenden Spalten. Die Summe diesel' einzelnen Spalten 
finden sich nun immer wieder in den Buchungen anderer Abteilungen und 
kontrollieren diese odeI' werden ihrerseits durch jene kontrolliert. Die 
Summe del' Bruttobetrage muB sich finden, wenn die Lohnbetrage nach 
Kalkulation samtlicher in del' betreffenden Werkstatt hergestellter Gegen
staude fiir die betreffende Lohnperiode addiert werden. Die Summe der 
Abschlagszahlung findet sich als Ausgangsposten im Kassabuch, ebenso 
der Akkordabschlag. Die Summe del' Beitrage fUr die Krankenkasse 
miissen an diese abgefiihrt werden, wenn sie auch meist in anderen Perioden 
zusammenzustellen sind. Nach den Vermerken fiir die Beitrage del' In-
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validenkasse sollen sofort nach AbschluB einer Lohnliste samtliche In
validenkarten geklebt und die Marken entwertet werden. Von einem zweiten 
Beamten sind dann die Karten mit der Lohnliste zu vergleichen und die 
einzelnen Summanden, welche in Ordnung sind, anzustreichen. Auf diese 
Weise erzwilfgt man die standige Ordnung bei den Invalidenkarten und 
verhindert Unterschlagung von Marken oder von Geld, wenn nur dieses 
fUr Marken ausgezahlt, und der Einkauf nicht kontrolliert wird. FUr jeden 
einzelnen Lehrling wird am besten ein Konto im Kontokorrent angelegt 
und dessen Spargeld so lange aus der Lohnliste auf dieses iibertragen, bis 
die Summe auf 5 M. zur Anlegung eines Sparkassenbuches aufgelaufen ist. 
Dann wird die Summe am besten auf Sparkassenbuch iibertragen. Uber 
Vorschiisse ist friiher schon gesprochen. Strafen miissen hoch angesetzt 
werden, wenn sie wirken sollen, jedoch selten. In groBerer Rohe, als der 
halbe Tagelohn betragt, darf die Strafe nicht verhangt werden. AuBer
dem muB dem. Arbeiter sofort die Tatsache seiner Strafen und der Grund 
derselben mitgeteilt werden, weil die Strafe sonst beim Gewerbegericht als 
ungiiltig erklart wird. 

Die Auszahlung an den Arbeiter kann in verschiedener Form vorge
nommen werden. Das einwandfreieste, jedoch umstandlichste Verfahren 
ist die Barauszahlung. Sie wird in der Form gehandhabt, daB die Lohn
summe, welche der Arbeiter bekommt, in einem immer wieder benutzten 
Umschlag eingezahlt ist. An einem Tisch wird ibm dann von einem Be
amten der Firma im Beisein eines Vertreters del' Arbeiter sowie eines 
zweiten Beamten der betreffenden Firma das Geld vorgezahlt, und der 
Mann quittiert dann iiber die empfangene Summe. Schwierigkeiten und 
Reibungen konnen in dies en Fallen nicht entstehen, jedoch dauert das 
Verfahren so lange, daB sehr viele Zahlstellen eingerichtet werden miissen, 
wenn die Leute in angemessener Zeit zu ihrem Gelde kommen sollen. 
Man wahlt darum meistens den Weg, daB man den Lohn des Arbeiters 
in einen bedruckten Umschlag legt und auf diesen Umschlag die ge
samte Verrechnung aus der Lohnliste wiederholt. Der Mann hat dann 
beim Empfang des Lohnumschlages zu quittieren (s. Form. 17) und kann 
die Richtigkeit der Rechnung auf Grund der aufgeschriebenen Zahlen 
beanstanden. Wenn der Inhalt der Lohntiiten (Form. 15 und 16) nicht 
mit der auf ihr angegebenen Summe iibereinstimmt, muB er dies sofort 
melden, weil sonst Reklamationen nicht mehr angenommen werden konnen. 
Rier entstehen manchmal Streitigkeiten. Wenn ordnungsgemaB aus
gezahlt ist, konnen Irrtiimer nur dann vorkommen, wenn ein Mann genau 
die Summe zu viel bekommen hat, die der andere zu wenig hat. Bei der 
Auszahlung wird am besten die Summe der Nettobetrage zunachst der 
Kasse entnommen und nach Einzelbetragen in die Lohntiiten verteilt. 
Wenn bei der letzten Lohntiite der Einzelbetrag stimmt, so stimmt mit 
groBter Wahrscheinlichkeit die gesamte Auszahlung. Stimmt der letzte 
Betrag nicht, miissen samtliche Tiiten ausgeschiittet und von neuem ein
gezahlt werden. Um den Arbeitern eine Nachzahlung schon in der Tiite 
zu erleichtern, greift man vielfach zu dem Mittel, diese Lohntiiten aus 
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durchsichtigem Papier herzustellen, so daB das Geld, welches sich in del' 
Tiite befindet, von auBen gezahlt werden kann. Bei Reklamation verlangt 
man dann, daB der Arbeiter die geschlossene Lohntiite vorlegt. Auch ·dieses 
Mittel ist gut, jedoch bedingt es eine Auszahlung in Hartgeld, weil hochstens 
ein einzelner Geldschein in der Tiite neben Hartgeld nachgesehen werden 
kann. Die Quittung, welche der Arbeiter bei der Auszahlung leistet, ist 
buchhalterisch eigentlich iiberfliissig, denn es bedeutet nur, daB der Ar
beiter iiberhaupt Geld bekommen hat. Bei der Geschwindigkeit, in del' 
sich solche Auszahlungen allgemein vollziehen, quittiert del' Durchschnitts
arbeiter iiber jede beliebige Summe ohne Kontrolle. Auch lassen sich der
artige Quittungen mit so viel verschiedenen unbekannten Unterschriften 
leicht falschen. Diese schiitzen daher noch nicht einmal gegen Fiihrung 
-sog. "toter Nummern" in den Lohnlisten. Die Quittung hat eigentlich 
nur Zweck bei Streitigkeiten VOl' dem Gewerbegericht, wo sie als Dokument 
.angesehen wird. Die groBte Sicherheit dafiir, daB del' Mann sein Geld 
wirklich bekommt und Fiihrung solcher Leute, die gar nicht da sind, in 
den Listen vermieden wird, liegt darin, daB der Meister seine Leute, die 
er natiirlich genau kennt, im Beisein eines Beamten selbst auszahlt. 

Die Verteilung der Summen in die einzelnen Lohntiiten kann zu Unter
:schlagungen und Diebstahlen kaum fiihren, da sie gewohnlich nur von 
einigen alteren Beamten, und zwar gemeinschaftlich durchgefiihrt wird. 
Es kommt jedoch leicht VOl', daB ganze Lohntiiten auf dem Transport 
von del' Kasse bis nach der Zahlstelle gestohlen werden. Es ist daher zu 
empfehlen, daB dritte Leute den Raum, in welchem die Verteilung del' 
Gelder. stattfindet, wahrend diesel' Zeit keinesfalls betreten diirfen. Ferner 
miissen die Meister sich die Lohntiiten gemeinschaftlich mit dem kontrol
lierenden Beamten abholen und iiber die Anzahl del' ausgelieferten Tiiten 
und deren Nummern Quittung geben. Meister und begleitender Beamter 
begeben sich dann gemeinschaftlich zur Auszahlstelle. Es ist ferner darauf 
zu achten, daB zur Aushandigung del' Lohntiiten immer nur 2 Personen 
den Kassaraum gemeinschaftlich betreten. Del' begleitende Beamte hat 
nach del' Auszahlung samtliche Quittungen der Arbeiter, sowie etwa nicht 
abgelieferte Tiiten zuriickzuliefern, und bekommt iiber diese Ablieferung 
:seinerseits von del' Kasse Quittung. Bei der Ablieferung sind samtliche 
Quittungen mit del' Lohnliste zu vergleichen. 

Es scheint hier am Platze, das Verhaltnis del' Firma zu den Kranken
kassen, sowie die Verrechnung und Kontrolle der Beitrage zur Kranken
kasse zu besprechen. Auf Grund del' sozialen Gesetzgebung sind heute 
noch zwei Arten von Krankenkassen moglich, und' zwar einerseits die 
Betriebskrankenkasse und andererseits die allgemeine Krankenkasse. In 
del' Betriebskrankenkasse befinden sich nur die Angehorigen einer und 
derselben Firma. Zur Ortskrankenkasse gehoren als Mitglieder samtliche 
versicherungspflichtigen Personen entweder einer Stadt odeI' eines Land
kreises. Fiir groBere Firmen ist es immer zweckmaBig, eine einmal vor
handene Betriebskrankenkasse beizubehalten. Man besitzt bei diesel' Art 
einen groBeren EinfluB auf die Verwaltung, zumal ihre praktische Durch-
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fuhrung meistens in Handen eines Beamten der Firma selbst liegt. Die 
Verwaltung als solche ist bllliger, und es laBt sich im allgemeinen so ~in
rich ten , daB auch die Bewilligung fur Kraftigungsmittel und ahnliches, 
ebenso die arztlichen' Kosten sich innerhalb der vom Gesetz gesteckten 
Grenzen halten, und nicht so teuer werden, wie bei den allgemeinen Orts
krankenkassen, die gern uber diese Grenzen hinausgehen. AuBerdem ist 
eine Firma leicht in der Lage, den Gesundheitszustand ihrer Arbeiter 
weit uber den Durchschnitt des Gesundheitszustandes der Bevolkerung 
am Orte zu halten, und dadurch die Krankenkassenbeitrage wesentlich 
herabzumfndern. Der verbesserte Gesundheitszustand in der Belegschaft. 
wird einerseits erzieIt durch giinstige soziale Einrichtungen (Essenwarmer, 
Ausgabe von Kaffee, vielleicht auch von warmem Essen gegen Bezahlung 
der direkten Kosten, dann durch Anschaffung gut gelufteter und gut be
leuchteter Werkstatten, geheizter und geraumiger Umkleide- und Wasch
raume). Auf der anderen Seite kann er durch Einstellung nur durchaus 
gesunder Arbeiter sehr gunstig gehaIten werden. Die Untersuchung neu 
eintretender Arbeiter durch den Kassenarzt ist nicht nur bei Vorhanden
sein einer Fabrikkasse zu empfehlen, sondern auch bei Zugehorigkeit zu 
einer Ortskasse. Die Belastung der Fabrikkrankenkasse sinkt entschieden 
durch diese MaBnahme. Die Belastung der Ortskrankenkasse sinkt dann 
auch, wenn samtliche oder der groBte Tell der beteiligten Firmen eine solche 
Untersuchung vornehmen lassen. An sich scheint die MaBnahme hart, denn 
es wird dadurch. ein Stand von Arbeitern geschaffen, der weniger gesund~ 
aber noch arbeitsfahig und arbeitslustig ist, durch die Untersuchung jedoch 
i!l seiner Arbeitsmoglichkeit sehr beschrankt wird. Es wird sich da zum 
groBten Teil urn Lungen- und Herzkranke handeIn. Korperliche Gebrechen, 
die sonst die Krankenkasse nicht belasten und voraussichtlich zu wieder
holten Fallen keinen AniaB geben werden, wird man selbstverstandlich 
nicht von einer Fabrik ausschlieBen. Mit der AusschlieBung der Lungen
und Herzkranken. und almIicher Erkrankter von der Beschaftigung er
reicht man, daB Ansteckungsgefahr fUr die gesunden Arbeiter vermieden 
wird, und daB sich der Betrieb als solcher glatter abwickeIn wird, weil 
die fortwahrenden Ausfalle durch Erkrankungen geringer werden. Das 
Wegdrangen der Lungenkranken aus der Industrie ist sozial sogar noch 
nutzlich, well diese Arbeiter dann, soweit sie uberhaupt noch arbeits
fahig sind, in del' Landwirtschaft ihr Unterkommen finden, und dort viel 
eher gesunden wie bei der Arbeit in geschlossenen und staubigen Raumen. 
Fiir Herzkranke und ahnliche Leute, deren Zustand eine Beschaftigung 
in der Landwirtschaft wohl meistens ausschlieBt, liegt der Fall allerdings 
sehr hart. Sie mussen eben versuchen in leichterer Handwerkerbeschaftigung 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber auch ihre Ausscheidung aus dem 
modernen GroBbetrieb ist notwendig, damit die Behinderungen del' anderen 
Arbeiter, die dureh ihre geringere Leistungsfahigkeit naturgemaB einireten 
mussen, an solche Stellen abgeleitet wird, an denen sie weniger fiihlbar 
ist. Zur Verwaltung del' Betriebskrankenkasse ist im allgemeinen nichts 
mehr zu erwahnen. Sie findet eben in denselben gesetzlichen Bahnen 
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und unter denselben Voraussetzungen statt wie die Verwaltung der all
gemeinen Krankenkasse. Die Sitzungen des Krankenkassenausschusses 
lassen sich jedoch mit Vorteil noch zur Aussprache iiber Verhaltnisse in 
dem Betrieb ausnutzen und konnen einen ArbeiterausschuB ersetzen. 
Durch die ihm auferlegten sozialen Verpflichtungen hat der Krankenkassen
.ausschuB im allgemeinen mehr Verstandnis fiir die gemeinschaftliche Zu
.sammenarbeit von Leiter und Arbeiterschaft wie ein reiner Arbeiter
ausschuB, der nur die Interessen der Arbeiterschaft zu vertreten pflegt. 

Der groBere Teil der kleineren und mittleren Firmen wird jedoch einer 
Ortskrankenkasse angehoren. In diesem FaIle liegt es im Interesse der 
Fabrikleitung, mit der Verwaltung moglichst gute Fiihlung zu behalten 
und stets Hand in Hand zu arbeiten. Wenn auch der Arbeitgeber 
-sehr wenig EinfluB auf die Verwaltung einer Ortskrankenkasse haben 
kann, soIl er doch die Ausnutzung seines Wahlrechts sowie die Teil
nahme an den Sitzungen, soweit sie fum zusteht, nicht versaumen. Der 
personliche EinfluB wirkt hier haufig viel starker alsman vermutet, und 
kraftiger, als er rein zahlenmaBig sein kann. Die Pflicht zur Beitrags
zahlung bei der Ortskrankenkasse kann haufig nicht nur zu groBen Schwierig
keiten fiihren, sondern auch wesentliche geldliche Schadigungen mit sich 
bringen, wenn das An- und Abmeldewesen nicht auBerst sorgfaltig gehand
habt und kontrolliert wird. Bekanntlich muB jeder Arbeiter, del' die Arbeit 
aufnimmt, bei del' Krankenkasse angemeldet werden. Bei Unterlassung 
dieser Meldung macht sich die Fabrikleitung nicht nur strafbar, sondern 
sie kann auch groBen Schaden bei Erkrankung des betreffenden Arbeiters 
davontragen. Als Unterlage dafiir, daB die Beitragszahlung aufhort, muB 
jedoch die Abmeldung des Arbeiters, wenn er die Fabrik verlaBt, genau 
so sorgfaltig iiberwacht werden, well sonst die Beitragszahlung gemaB del' 
Handhabung del' meisten Krankenkassen einfach fortlauft, so daB del' 
Arbeitgeber nicht nul' seine, sondern auch den Beitragsanteil des Arbeiters 
so lange decken muB, bis er den betreffenden Mann abgemeldet hat. Fiir 
die Kontrolle der An- und Abmeldung kann die Karte (Form. 1) von 
groBem Nutzen sein. Zu diesem Zweck ist die Arbeiterkartenkontrolle 
folgendermaBen zu handhaben. Sie wird in 5 Gruppen eingeteilt. Die 
erste Gru ppe von Karten wird in einem oder mehrerenKasten gesammelt. 
In diesen Kasten stecken nach Gewerbe unterschieden, und nach Kontroll
nummern geordnet die Karten samtlicher Arbeiter, die schon langer als 
eine Woche im Werk und in del' Krankenkasse angemeldet sind. In der 
zweiten Gruppe befinden sich die Karten alier derjenigen Arbeiter, 
welche bereits langer als eine Woche das Werk verlassen haben, aber noch 
in dem betreffendem Jahr in der Firma tatig waren. Diese Karten werden 
zwar nach Gewerben, abel' nicht mehr nach Kontrollnummern, sondern 
alphabetisch geordnet. In der dritten Gruppe befinden sich die Kar
ten derjenigen Leute, welche friiher einmal in der Firma beschaftigt waren, 
am besten nicht mehrnach Gewerbengeordnet, sondern einfach alphabetisch. 
Die vierte Gruppe, fiir welche gewohnlich ein Kasten geniigt, enthalt 
die Karten derjenigen Leute, die in der betreffenden Woche eingetreten, 
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aber noch nicht bei der Krankenkasse angemeldet sind. Zweimal in der 
'Voche wird dieser Kasten geleert, und zwar in der Form, daB die Karten 
einzeln herausgenommen, in das Meldebuch fUr die Krankenkasse einge
tragen, und'dann in Gruppe 1 eingeordnet werden. Bevor die Eintragung 
nicht erfolgt ist, darf die Einordnung unter Gruppe 1 nicht stattfinden. 
Genau ebenso wird Gru ppe funf gehandhabt. Es ist derjenige Kasten, 
der Karten der Leute enthalt, die in der laufenden Woche ausgetreten-, 
aber noch nicht bei der Krankenkasse abgemeldet sind. Auch dieser Kasten 
wird wochentlich zweimal genau wie Gruppe 4 geleert. Die Karten werden 
einzeln in das Abmeldebuch fur die Krankenkasse eingetragen und in die 
Kartengruppe 2 eingeordnet. Der leichteren Unterscheidung wegen~ 

konnen die Kasten noch mit verschiedenen farbigen Schildern versehen 
werden. Wenn diese MaBregel genau eingehalten wird, sind Fehler an
nahernd ausgeschlossen. 

Es kommt nun besonders in GroBstadten der Fall vor, daB Arbeiter 
sich krank melden und lange Zeit nicht wieder erscheinen. Die Firma 
nimmt nun an, die Leute seien noch krank und die Beitragspflicht ruhte. 
Inzwischen sind die Leute bei der Kasse jedoch wieder gesund geschrieben, 
haben aber die Arbeit bei der Firma nicht wiederaufgenommen, sondern 
sind unter ZUrUcklassung ihrer Invalidenkarte beschaftigungslos geblieben 
oder haben anderweitig Arbeit gefunden, indem sie unter der Angabe, 
ihre Karte verloren zu haben, eine neue erhalten haben. In diesem FaIle 
wurde der Arbeitgeber, da er den Mann nicht abgemeldet hat, nicht nur 
fur sein Teil beitragspflichtig bleiben, sondern auch noch den Beitrag des 
Arbeiters, den er aus den geringen vielleicht noch ruckstandigen Lohnen 
nicht mehr decken kann, auch noch mit zu tragen haben. Urn diese Nach
teile, die in GroBstadten haufig eintreten, zu vermeiden, ist es anzuraten, 
kranke Arbeiter sofort zu entlassen und bei der Kasse abzumelden, und sie 
bei ihrer Arbeitsaufnahme wieder anzumelden. Die Entlassung ist seJbst
verstandlich nul' eine formelle und verfolgt nur den Zweck, sieh vor un
gerechtfertigten Beitragsverpflichtungen zu schutzen. Daher muB auch in 
diesem FaIle die Karte bei Erkrankung mit durch die Kartengruppe 5 und 
bei Wiedergesundung del' Leute durch die Kartengruppe 4 laufen. 

Wenn das Meldeverfahren in der angewiesenen Form gehandhabt wird, 
werden Fehler von seiten del' Firma sehr selten sein, und wenn anstatt von 
Meldekarten die Krankenkasse Meldebucher fuhrt, die ein Beamter der 
Firma personlich vorlegt, so ist ein dauernder Nachweis und eine laufende 
Kontrolle verhaltnismaBig sehr einfach. Selbstverstandlich mussen nicht 
nur wegen del' Fehler, welche in del' Firma vielleicht noch gemacht werden, 
sondern auch wegen derer, die bei den Buchungen der Kasse vorkommen 
konnen, die monatlichen Verrechnungen del' Ortskrankenkasse auf das 
genaueste gepruft werden. Bei vielen Kassen wird es moglich sein, eine 
Vereinbarung dahin zu treHen, daB die Unterlagen del' Berechnung der Bei
trage, und zwar fur jeden einzemen Mann, der betr. Firma in der Gesamt
abrechnung zugestellt werden. "Vo das nicht moglich ist, muB wenigstens 
die Erlaubnis eingeholt werden, daB ein Beamter del' Firma diese Unter-
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lagen allmonatlich zur Kontrolle der Rechnung aus den Buchern del' 
Krankenkasse mit Unterstutzung eines Kassenbeamten selbst abschreibt. 
Wenn die Kasse aber so wenig entgegenkommend ist, daB eine derartige 
Kontrolle nicht gestattet wird, muB eben eine sehr genaue besondere Buch
fUhrung in der Firma eingerichtet werden, und der Kasse, wenn diese Fehler 
macht, einfach mitgeteilt werden, daB ihre Berechnung nicht stimme und 
die eigene Berechnung der Firma eine andere Endsumme ergebe. Die End
summe del' Firma muB natudich angegeben werden. Wenn man hier
durch die Kasse, wenn sie Fehler gemacht hat, wiederholt zur Durcharbei
tung ihres gesamten Materials gezwungen hat, wird sie meist entgegen
kommender werden, und eine der anderen einfacheren Vergleichsarbeiten 
moglich machen. 

Die an die Arbeiter ausgezahlten Lohne mussen selbstverstandlich nicht 
nur dahin kontrolliert werden, daB sie richtig sind, sondern sie mussen auch 
auf die einzelnen Arbeiten und Erzeugnisse in del' Firma richtig verteilt 
werden. Damit der Fabrikant weiB, fur welchen Preis er eine Ware verkau
fen kann, muB er vorher feststellen, was ihn diese Ware unter Berechnung 
aller seiner Unkosten selbst kostet. Um diese Feststellung zu ermog
lichen, mussen die Arbeiten eingeteilt werden in bestellte Fabrikate, in 
Lagerfabrikate, in Einrichtungen fUr das Werk selbst und in Hilfsver
richtungen, welche in dem allgemeinen Betrieb notwendig sind, ohne daB 
sie fUr bestimmte Fabrilmte allein verrechnet werden konnen. Es beweist 
das Konnen einer Fabrikleitung und eines Betriebsingenieurs, erstens diese 
Hilfsverrichtungen soweit wie moglich auf die Fabrikate noch direkt zu 
verteilenJ fUr die sie in Anspruch genommen wurden, und ihren Gesamtwert 
soweit wie moglich herunterzudrucken. Der Preis einer Ware setzt sich 
demnach zusammen: Erstens aus dem Lohn, der fur ihre Herstellung auf
gewandt wurde, zweitens aus den Kosten des Materials, das fur sie ver
braucht wurde, und drittens aus einem Zuschlag, welcher entweder fUr das 
ganze \Verk einheitlich festgelegt wird, oder fur die einzelnen Verrich
tungen verschieden angenommen ist. Auch zum Material kann man noch 
einen geringen Zuschlag nehmen fur Zinsvedust, Vedust durch Diebstahl und 
dergleichen. Wenn das auch keine absolut gerechte Verteilung ergibt, so 
wird es im allgemeinen richtig sein, den Zuschlag auszudrucken in Pro
zenten von den Lohnen, die fUr Arbeit aufgewandt wurden. In ihnen sind 
dann nicht nur die Hilfsverrichtungen in den Werkstatten selbst, sondern 
auch diejenigen in den Bureaus beim Verkauf, Zinsen, Pacht, Gehalter
anteile und aIle moglichen allgemeinen Unkosten der Firma enthalten. Das 
Berechnungsbild einer Ware wiirde also in einfachster Form lauten: 

Lohn + Zuschlag in Prozenten + Material + Zuschlag in Prozenten. 

Wir haben zunachst nur mit den Lohneil zu tun und wollen die 
andern Unkosten, die spater zu behandeln sind, aus dem Spiel lassen. 
Man kann den Wert der hergestellten Waren ganz verschieden verrechnen. 
Bei der Massenfabrikation wiirde es nicht angangig sein, jedes einzelne 
Stuck HiT sich zu berechnen.Entweder wiirde man die Stucke in Gruppen 



80 Der Weg des Geldes ducch das Unternehmen. 

zusammenfassen, so daB man 100 Stuck oder mehr fiir sich berechnet, oder 
man wird die gesamte Leistung einer Werkstatt fUr einen bestimmten Zeit
raum berechnen und den Preis fur das einzelne Stuck durch Divisionen 
dieser Summen feststellen. Man kann auch den Preis einzelner Arbeits
vorgange fiir ganze Gruppen von Gegenstanden fiir sich kalkulieren. Kurz 
man hat die verschiedensten Moglichkeiten, um zu einem einwandfreien 
Resultat zu kommen. Nur wenn man bei dieser Art von Fabrikation ein 
einzelnes Stuck fiir sich genau kalkulieren wollte, wiirde man voraus
sichtlich schwere Fehler machen, da es sich bei dem Endresultat um Bruch
teile von Pfennigen und um Bruchteile von Minuten handelt, die bei del' 
Einzelberechnung zu erfassen sind. 

Bei der Fabrikation groBerer einzelner Stucke geht man anders vor. 
Es wird da notig sein, besonders bei Maschinen, Schiffen und dergleichen, 
jedes einzelne Stuck ganz scharf von allen anderen zu trennen, und nicht 
nur die aufgegebenen Lohne fur das ganze Stuck festzustellen, sondern 
fUr die einzelnen Teile, und womoglich fUr die Arbeitsvorgange an seinen 
einzelnen Teilen. Um die Werkstiicke scharf auseinanderhalten zu konnen, 
ist es notig, daB sie mit einer Nummer bezeichnet werden, einer sog. 
Kommissionsnummer oder Leitnummer. Wir miissen uns hier einmal 
klarmachen, wie die genaue Verfolgung eines Werkstuckes durch seinen 
ganzen Werdegang gesichert werden kann. Es sollte keine Arbeit in der 
Fabrik ohne besonderen Auf trag ausgefuhrt werden. Dieser Auf trag kann 
erfolgen von der Buchhaltung direkt auf Grund einer von der Leitung 
angenommenen Bestellung eines Kunden, oder vom technischen Bureau 
auf Grund einer von der Direktion gutgeheiBenen Zeichnung, welche .Ande
rungen oder Anlagen fur den eigenen Betrieb betrifft. Ferner konnen noch 
Auftrage gegeben werden von der Direktion selbst fUr die Herstellung von 
Vorratwaren. Auch die Auftrage, welche von der Direktion oder vom 
technischen Bureau selbst ausgehen, mussen durch die Buchhaltung. 
In dieser liegen Kommissionsbucher aus, in welche jeder Arbeitsauftrag 
eingetragen werden muB, bevor er im Betrieb zur Ausfuhrung weiter
gegeben wird. Hier bekommt der Arbeitsauftrag eine laufende Nummer. 
Fiir kleinere Auftrage ist im allgemeinen nur die Kommissionsnummer, 
der Name und Wohnort des Bestellers, Versandangabe, del' allgemeine 
Text des Auftrages, Lieferungstermin und Termin del' Rechnungsertei
lung im Kommissionsbuch vorgesehen. Fur ganz groBe Auftrage muB 
Platz sein fiir Abschrift etwaiger Lieferungsvertrage. Zur klaren Aus
einanderhaltung der einzelnen Arten von Auftragen werden von vorn
herein mehrere Kommissionsbucher vorgesehen, so fur Neuauftrage, fur 
Reparaturen, fur Vorratswaren, fUr Arbeiten an Betriebsmaschinen, fiir 
Neuanlagen usw. Eine weitere Teilung kann erfolgen nach Fabrikations
arten, wenn eine Firma wesentlich verschiedene Dinge herstellt, z. B. 
Drehbanke, Hobelbanke, Automaten. Naturlich muS jedes Kommissions
buch eine andere Anfangsnummer haben oder die Auftrage mit einer 
besonderen Anfangsnummer beginnen lassen. So wiirden z. B. Auftrage 
yon Kunden mit del' Nummer 1 fortlaufend durchnumeriert, Auftrage 
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fiir den Betrieb mit der Nummer 10000 beginnen und Auftrage fiir Vor
rat mit der Nummer 40000 beginnen. Dadurch sieht auch schon der 
Betrieb sofort an der Arbeitsnummer, fur welchen Zweck ein besonderer 
Auf trag bestimmt ist. Bei Fabriken, die groBe Objekte herstellen, wie 
Dampfmaschinen, Turbinen, Lokomobilen, Bagger, Schiffe usw., genugt 
fiir die Verfolgung eines einzelnen Arbeitsauftrages nicht, daB er eine Num
mer hat, sondern seine einzelnen Teile mussen wieder Unternummern be
kommen. Nehmen wir z. B. an, der Arbeitsauftrag fUr eine Dampfmaschine 
hatte die Kommissionsnummer 10, so wiirde diesel' Arbeitsauftrag vielleicht 
in 100 Unternummern unterteilt werden, um den Preis del' einzelnen Ma
schinenteile gesondert feststellen zu konnen. Diese Unternummern er
scheinen selbstverstandlich nicht in den Kommissionsbuchern, in die nur 
die Hauptnummer eingetragen wird. Sie dienen nur fur die Auseinander
haltung del' einzelnen Teile fur Vor- und Nachkalkulation. Es bekame dann 
die fertige Kalkulation del' Lohne folgendes Aussehen: 

10/1 Herstellung des Hochdruckzylinders, 
10/2 Herstellung des Niederdruckzylinders, 
10/3 Hochdruckschieber, 
10/4 Niederdruckschieber, 
10/5 zwei Pleuelstangen mit Lagern, 
10/6 Maschinenrahmen usf., 

10/200 Nacharbeiten wegen Werkstattfehler, 
10/201 Nacharbeiten wegen KO'nstruktionsfehler. 

Die ~umme fur die beiden letzte~ Unternummern waren in jeder Kal
kulation in Rot zu fUhren, damit sie sofort ins Auge fallen. Es ist gut, wenn 
man diese Unternummern bei jedem groBen Objekt bestimmt festlegt, z. B. 
wie eben angedeutet m~t 200 und 201, so daB die Zusammenstellung samt
licher Unternummern 200/201 im Jahre die Summe aller Fehler, sowohl 
die del' Werkstatt, wie des Konstruktionsbureaus, zeigt. Was hier an
gegeben ist, war naturlich nul' das Beispiel einer Kalkulationszusammen
stellung, das zur naheren Erklarung der Kommissionsnummern dienen 
sollte. Wie diese Zusammenstellung entsteht, kann erst spateI' bei einer 
Besprechung del' Kalkulation gezeigt werden. 

Von der Buchhaltung aus lauft nunmehr nach Fertigstellung der Ein
tragung in das Kommissionsbuch ein Kommissionszettel an die verschieden
sten Abteilungen. Benachrichtigt werden vorteilhafterweise direkt das tech
nische Bureau und del' Betrieb, das Einkaufsbureau und die Kalkulation. 
Aile diese Abteilungen konnen dann die betr. Kommissionsnummern fur 
ihren Zweck vornotieren, die dafUr notwendigen Vorbereitungen in Angriff 
nehmen und sind im Bilde, wenn Auftrage, Zeichnungen oder Akkordzettel 
bei ihnen erscheinen. Del' Kommissionszettel (Form. 18) wird am besten 
viermal mit del' Maschine durchgeschlagen, wodurch Abschreibfehler ver
hutet werden. Jeder, del' nunmehr mit diesel' Arbeit zu tun hat, behalt sie 
unter del' auf dem Zettel angegebenen Kommissionsnummer, und Einzel
arbeiten fur groBere Stucke unter diesel' Nummer, nebst den ein fur alle
mal fur bestimmte Einzelteile festgelegten Unternummern. 

S ach sen b er g, Organisationsgrundlagen. 6 
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Name des Bestellers 

Wohnort des Bestellers 

Versand-angaben. Bahnstation 

Komm.-Nr. 

Bestellung: 

Ausgegangen am .............................. . 

5. 16. 1000. 

Form. IS. GroBe 210X220 mm. 

Auf trag bestatigt: 

Bestellt Jaut 

Bes. Ber. 

Sollten fUr groBere Auftrage, welche eine feste Kommissionsnummer 
haben, noch Nachbestellung erscheinen oder Abanderungen von Kunden 
gewiinscht werden, die bezahlt werden miissen, so erhalten diese vorteil
hafterweise nicht eine neue Kommissionsnummer, sondern treten unter die 
aite Hauptnummer, damit jeder gieich weiB, zu weichem Auf trag diese betr. 
Einzeiteile gehoren. Diese diirfen jedoch nicht unter die fUr sie bestimmten 
Unternummern treten, sondern es muB eine besondere Gruppe von 
Unternummern fUr solche Nachbestellung vorbehalten bleiben, sagen wir 
einmal von 300 und folgende, weiche stets besonders berechnet werden. 
Um die Berechnung derartiger Nachbestellung zu sichern, miissen fiir sie 
unter der Hauptnummer im Kommissionsbuch besondere Notizen gemacht 
werden, fUr weiche dann auch der Verrechnungsvermerk im Kommissions
buch offen steht. AuBerdem sind fUr solche Nachauftrage wiederum Kom
missionszettel, am besten von einer besonderen Farbe, unter der Haupt
nummer an aIle die Stellen zu geben, welche den Kommissionszettel del' 
Hauptnuinmer erhalten haben. 

Die Berechnung der einzelnen Arbeiten und die Angaben del' fiir sie 
notwendigen Stunden konnen in ihren UnterIagen nur in del' Werkstatt ent
stehen. Das heiBt, del' Arbeiter muB unter Kontrolle des Meisters selbst 
angeben, wieviel Zeit er fUr die einzelnen Arbeiten notwendig gehabt hat. 
Es werden zur FeststeIlUng diesel' Zeit verschiedene Wege eingeschlagen. 
Entweder schreibt der Arbeiter seine Zeit selbst auf, odeI' die Zeit wird von 
Schreibern, welche durch die Werkstatten laufen und sich bei jedem ein
zelnen Arbeiter erkundigen, in Lohnbiicher (s. Form. 22a) aufnotiert. 
Das Ietzte Verfahren wird man dann wahlen, wenn erstens aIle Arbeiter 
meist an festen Platzen arbeiten, so daB sie leicht aufzufinden sind, zwei
tens, wenn die Leute stark wechseln, so daB sie mit der Benennung del' ein
zelnen Teile nicht recht sichel' sind, und drittens, wenn die Schulverhalt
nisse in del' betr. Gegend so ungiinstig sind, daB die Leute sehr schlecht 
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sehreiben konnen oder sieh viel fremde Arbeiter im Werk befmden. Die 
Lohnschreiber miissen allerdings mit den Verhaltnissen sehr gut vertraut 
sein, und selbst in dem betr. Faeh gearbeitet haben, in welehem sie auf
schreiben, damit sie die Angaben der Arbeiter mit Sieherheit kontrollieren 
konnen. In iliesem Falle brauehen die Notizen der Lohnsehreiber nicht von 
dem Meister besonders nachgesehen zu werden. Die Meister werden daher 
von Schreibarbeit stark entlastet. 

Wenn der Arbeiter selbst aufschreibt, kann dies in vielerlei Form ge
sehehen, z. B. : 1m ganzen Werk liegt fUr jeden Arbeiter am Arbeitsplatz eine 
schwarze Holztafel bereit mit roter Linirung. Die Tafel hat etwa die Ab
messung 50 X 30 em. Auf diese Tafel sehreibt der Arbeiter taglieh mit 
Kreide die auf die einzelnen Arbeiten verwandte Stundenzahl auf mit ge
nauer Bezeichnung der Arbeit. Nach SehluB der Arbeitszeit werden die 
Tafeln gesammelt, nach dem Lohnbureau gebracht, dort ausgetragen, 
abgewiseht und wieder in die Werkstatten gebracht. Am andern Tag liegt 
eine zweite Tafel bereit, so daB das Lohnbureau gezwungen ist, samtliche 
Tafeln an einem Tage abzuschreiben. Dieser Zwang ist der einzige Vortell 
eine! solchen Einrichtung, denn im iibrigen werden aus ihr eine Menge 
Streitpunkte entstehen, tells well undeutlich geschrieben, dann well die 
Zeit fehlt zur Kontrolle durch die Meister und schlieBlieh deshalb, weil 
den Arbeitern niemals bewiesen werden kann, daB die Angaben, auf Grund 
deren er seine Lohne ausgezahlt bekommt, wirklich von ihm gemacht 
sind. Das Verfahren ist also unpraktisch. Ein anderes Verfahren ist 
folgendes: Der Arbeiter tragt seine Angaben selbst naeh Art der Lohn
schreiber in ein Lohnbueh (s. Form. 22a) ein, und diese Lohnbiicher wer
den woehemtlich abgegeben. Bei dieser Einriehtung wiirden die Lohn
biieher zunaehst yom Arbeiter zum Meister laufen, 'und yom Meister naeh 
Kontrolle der Zeiten und der Angaben iiber die Arbeit an das Lohnbureau 
abgegeben werden. Das Lohnbureau kann dann aus den Lohnbiiehern die 
Stunden auf die Akkordzettel austragen und das Lohnbueh gleieh in Ur
schriftverreehnen sowiedieEndzahl in die Lohnlisten eintragen. DieseEin
richtung hat den Vortell, daB die Meister woehentlich nur einma! die Kon
trolle ausiiben brauehen, daB ferner jede Absehrift vermieden wird, well das 
Lohnbuch se!bst gleich verrechnet werden kann, und daB auch dem Arbeiter 
weniger Schreibarbeit zugemutet wird, weil er bei groBeren Arbeiten ,den 
Text nyr einma! zu schreiben hat. Auf der anderen Seite jedoch ist hier
bei ein starkes Schieben mit den Stunden sehr einfach, weil der Arbeiter 
diese Aufzeichnungen eine ganze W oche in der Hand behalt, und jederzeit 
noch Auderungen vornehmen oder spatere Aufzeichnungen nach friiheren 
abstimmen kann. AuBerdem wird dem Meister selbst bei einer geringen 
Zahl Leute, die Kontrolle iiber die Angaben der Leute sehr schwer sein, ja 
bei vielen kleineren Arbeiten sogar ganz unmoglich. Wenn ein solehes 
Bueh nachher aufdem Wege von dem Arbeiter bis zum Lohnbureau 
oder dort selbst verloren geht, so wird nieht nur die ganze Lohnver
rechnung, sondern auch die Kalkulation der fertiggestellten Arbeiten 
gefahrdet. 

6* 
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Es ist daher anzuraten, das Aufschreiben der Leistungen von dem 
Arbeiter taglich zu verlangen, z. B. auf eine sogenannte Tageskarte (s. 
Form. 19), diese Karte taglich yom Meister priifen und taglich im Lohn-
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bureau abliefern zu lassen. Am einfachsten wird die MaBnahme in der 
Form gehandhabt, daB der Portier die Rubriken (Kontrollnummern, Name, 
Wochentag und Datum) ausfiillt und abends nach SchluB der Arbeitszeit 
in einen Schlitz in den Kasten mit den Kontrollnummern steckt, so daB 
der Arbeiter morgens bei Entnahme der Nummer zugleich seine Tages
karte mit entnehmen kann. Abends wird die gleiche Karte yom Arbeiter 
fertig ausgefiillt neben die Kontrollnummer gesteckt. Der Portier sammelt 
die, Karten sorgfaltig, und fiillt die Schlitze mit den fiir den nachsten Tag 
vorgeschriebenen frischen Karten aus. Wochentag und Datum ~konnen 
selbstverstandlich vorgestempelt sein. Die Karten laufen dann nach Werk
statten geordnet und mit der Stempelmaschine fortlaufend numeriert, zu 
den Meistern. Jeder Meister priift die Karten seiner Leute, zeichnet sie, 
und gibt sie im geschlossenen Umschlag an das Lohnbureau weiter. Das 
LOhnbureau priift an Halld der Numerierung, ob alle Karten eingelaufen 
sind. Wenn alle Karten vorhanden sind, werden sie im Lohnbureau zu
nachst auf die angegebenen Zeiten mit der Eingangsliste verglichen. Wenn 
alles in Ordnung ist, werden die Karten sofort in das fUr jeden Arbeiter 
bereitliegende Lohnbuch sowie in die Akkordzettelduplikate (Lohnbuch 
Form. 22 a) eingetragen. Die Eintragung muB noch am gleichen Tage 
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geschehen, so daB Lohnbiicher und Akkordzettel laufend beigehalten sind. 
Sobald die Karten ausgetragen sind, werden sie nach Werkstatten geordnet 
in ein Paket zusammengebunden und weggelegt, so daB jedes Paket samt
liche Karten von einem Tage enthalt. Die Karten miissen sorgfaltig auf
bewahrt werden, weil sie als Unterlagen -bei Streitigkeiten und Irrtiimern 
zur Feststellung notwendig sind. Bis zur Lohnung bleiben die Karten am 
besten noch im Lohnbureau, dann werden sie im Archiv abgelegt. 

In einer modernen Fabrik arbeiten die Leute aber im allgemeinen nur 
wenig in reinem Stundenlohn. Meistens werden sie in Akkord arbeiten. 
Der Akkord stellt einen Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
dar. Der Arbeitgeber iibertragt dem Arbeiter die Fertigstellung einer ge
wissen Arbeit fur eine bestimmte Summe. Die Summe ist so bemessen, 
wie schon friiher einmal angedeutet ist, daB der Arbeiter bei fleiBiger 
Arbeit mehr verdienen kann, wie er im gewohnlichen Stundenlohn ver
dient. Die Akkorde miissen sowohl fiir die LCihnung als fiir die weitere 
Verrechnung auch aufgezeichnet werden, und dazu sind sog. Akkord
scheine (s. Form. 22d) geeignet. Die Akkordscheine werden am besten 
gleich fortlaufend numeriert in Blocken bestellt, und werden von der aus
schreibenden Stelle mittels Durchschlagpapier dreimal durchgeschrieben. 
Das erste Exemplar bleibt in der Hand des Arbeiters so lange, bis die 
betr. Arbeit fertiggestellt ist. Das andere bleibt in der Hand des Meisters 
ebenso lange. Das dritte wird sofort in das Lohnbureau gegeben. Das 
Lohnbureau priift gleich, ob es lauter fortlaufende Akkordzettelnummern 
erhalt. "Dadurch sichert es sich, daB keine Zettel verloren gegangen sind. 
Durch verschiedenen Aufdruck und verschiedene Farbe kOlllien dann die 
Zettel der verschiedenen Werkstatten, sowie die fiir Neubl1uten und Repara
turen gleich unterschieden werden. (S. Form. 22e.) Dadurch sind sie 
leichter auseinander zu halten und konnen fiir die Nachkalkulationen gleich 
an diejenigen Stellen gereicht werden, von welchen sie zu bearbeiten sind. 
In den Tageskarten hat nun del' Arbeiter hinter der Angabe in del' betr. 
Spalte durch ein "L" oder "A" zu bezeichhen, ob die Arbeit in Lohn odeI' 
in Akkord ausgefiihrt worden ist. Er hat auBerdem seine Stunden in den in 
seinen Handen befindlichen Akkordschein einzutragen, und zwar auf der 
Riickseite desselben in den Vordruck. Sind mehrere Leute an einen Akkord 
beteiligt, so werden ihre Stunden auf den Schein von dem Akkordiiber
nehmer, welcher den Schein gegengezeichnet hat, eingetragen. Del' Meister 
priift in seinem zweiten Exemplar durch laufende Eintragungen aus den 
Tageskarten seinerseits wieder, ob die Eintragungen des Arbeiters in des sen 
Akkordzettel, del' nach Beendigung ja auch durch die Hand des Meisters 
lauft, richtig sind. AuBerdem kann er hierdurch rechtzeitig feststellen, 
ob nicht zuviel Stunden auf einen Akkord kommen, und dieser durch un
geschickte Arbeit wesentlich iiberteuert wird. In einem solchen Fall ist er 
in der Lage, durch vorzeitige Auflosung des Akkordes, die natiirlich dem 
Lohnbureau schriftlich mitzuteilen ist, oder durch EIitlassung des Mannes 
einzugreifen. In das dritte Exemplar tragt das Lohnbureau seinerseits 
wieder an Hand del' Tageskarten die Stunden aus, und ist in der Lage, den 
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Akkordzettel so bis auf die SchluBberechnung laufend beizuhalten. Die 
Verrechnung unter del' letzten Tagesangabe, sowohl die Addition del' 
Stunden, wie die Vel'teilung del' Lohne, wird vom Lohnbureau undnicht 
vom Arbeiter vorgenommen. Daher ist es Hir den Fortgang del' Arbeiten 
im Lohnbureau stets wichtig, daB diese Arbeit laufend beibehalten wird, 
und nicht stoBweise, wenn die Akkordzettel bei Beendigung del' Lohnung 
etwa l'eichlicher ein£lieBen, nachgeholt werden muB. Bei del' Aufstellung 
del' Lohnung sind dann zu unterscheiden solche Zettel, die abgeschlossen 
. worden sind, und deren UberschuB verrechnet werden kann, und noch nicht 
abgeschlossene Zettel. 1m, ersten Fall erscheint im Lohnbuch dann auBer 
den vermerkten Stunden noch ein Restakkord, del' den betr. Leuten gut
geschrieben wird. Dei' UberschuB wird verteilt, einerseits entsprechend 
den gemachten Stunden und andererseits entsprechend dem Lohnsatz. 
Fur die noch nicht abgeschlossenenAkkorde wird am besten bei garantiertem 
Lohne ein AkkordvorschuB gezahlt, und zwar in Hohe del' geleisteten 
Stunden mal dem Lohnsatz. Del' Restakkord wird erst dann ausgezahlt, 
wenn del' Zettel abgeschlossen ist. Damit keine Uberlastung des LohnbureauR 
zu gewissen Zeiten entsteht, ist es vorteilhaft, Akkordzettel, welche nicht bis 
zu einem bestimmten Tage VOl' AbschluB del' L6hnung, z. B. eine Woche 
vorher, abgeschlossen waren, in diesel' Lohnung nicht mehr zu verrechnen 
und ihre Verrechnung auf die nachste L6hnung zu verschieben. Ebenso soU
ten Akkordzettel, auf welchen falsche Angaben gemacht sind, in del' gleichen 
Lohriung auch nicht mehr verrechnet werden. Ferner dfufen Akkord-

. zettel bei Ausscheiden eines Mannes, selbst wenn sie abgeschlossen sind, 
nicht mit verrechnet werden, da ihre Richtigkeit erst bei Berechnung del' 
ganzen Lohnung festgesteUt werden kann, und es sonst sehr haufig vor
kommt, daB del' Mann auf dem Akkordzettel einzelne Stunden weglaBt, 
odeI' auch Stunden seiner HeHer, die an dem Akkord beteiligt sind, nicht 
angibt. Del' Restakkord wurde sich dadurch zu seinem Gunsten ver
schieben. Diese Bestimmungen uber die Verrechnung der Akkordzettel 
werden, urn Streitigkeiten zu verhiiten, am besten in der Arbeitsordnung 
mit aufgenommen. 

Damit Fehler in del' Lohnliste vermieden werden, die zu groBen Schwierig
keiten fuhren konnen, soUte ein jedes Lohnbuch und jeder Akkordzettel 
von einem Beamten berechnet und von einem anderen Beamten unab
hangig davon nachgerechnet werden. Beide Beamte haben dann die betr. 
Stucke gegenzuzeichnen. Bei den Akkordzetteln laBt sich die KontroUe 
sehr schon so durchfuhren, daB del' Zettel 1, welcher vom Arbeiter kommt, 
von einem Beamten, und del' Zettel 3 des Lohnbul'eaus von einem anderen 
Beamten ausgerechnet wird. Die Bel'echnungen del' Lohnbuchel' wie die del' 
Akkordzettel lassen sich durch sog. Akkordtabellen, die im Handel vielfach 
kauflich sind, el'leichtern. Wesentlich mehr Arbeit spart noch eine Rechen
maschine, die bei gewissen Rechnungen von zwei Beamten einen ersetzt. 

Die fertig ausgerechneten Akkordzettel weisen nun je nach FleiB des 
Mannes und nach den auBeren Umstanden wahrend del' Arbeit, verschiedene 
Uberschusse auf. Drese Uberschusse werden in Prozenten mit farbigem 
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Stift deutlich auf dem Zettel vermerkt. Um die Arbeiterschaft se1bst besser 
kennen zu lerp.en und um gegebenenfalls ausgleichend eingreifen zu konnen, 
ist es gut, wenn sich der Betriebsleiter und gelegentlich auch die Direktion 
aIle die Akkbrdzette1 vorlegen HiBt, deren Uberverdienste unter einem be
stimmten Prozentsatz, sagen wir 20%, und we1che uber einem bestimmten 
Prozentsatz z. B. 50-60% liegen. Man schafft sich dadurch die M6glich
keit, ausgleichend einzugreifen. Manche Akkorde sind tatsachlich zu niedrig, 
und werden sich immer wieder unter denjenigen befinden, bei we1chen 
schlecht verdient ist. Diese mussen in die Hohe gesetzt werden. Manche 
sind reichlich hoch. Diese sollen aber nicht heruntergesetzt werden, hoch
stens wenn es sich um Massenartikel hande1t oder um EinfUhrung neuer 
Maschinen, wo leicht einma1 ein Irrtum vorkommen kann. Rier wird 1eicht 
ein Eingreifen mog1ich sein. Es muB aber stets in verschleierter Form ge
schehen, sei es durch Teilung des Akkords oder durch Abanderung der 
Konstruktion oder ein ahnliches Vorgehen. Es werden sich aber auch Ak
korde vorfinden, die an sich normal sind und bei denen gew6hnlich auch ganz 
norma1e Uberverdienste erzielt worden sind, bei denen nur im Einzelfall 
zu wenig herausgeho1t ist. Wiederholt sich diese Erscheinung bei den glei
chen Leuten, so werden sie am besten ent1assen, da sie dann mehrfach nach
lassig gearbeitet haben. Einzelne Leute werden dagegen wieder h6here 
Verdienste erreichen. Diese Leute solI man so lange in ihrem Lohnsatz 
heraufsetzen, bis sie normale Uberverdienste erlangen. Man spornt einer
seits dadurch die Arbeitsfreudigkeit an und schaUt auf del' anderen Seite 
einen guien Ausg1eich zwischen den Leuten, die weniger leistungsfahig sind 
und denen, die bessel' sind. Arbeiten, die sich immer wiederholen, mussen 
se1bstverstandlich, sowohl fUr Meister wie fUr Akkordbureau feststehende 
Satze bekommen und in sog. Akkordlisten festge1egt werden. Wenn sich 
Zwischenwerte zwischen ahnlichen Arbeiten finden, k6nnen diese dann 
ohne Feh1er von vornherein festgesetzt und in die Listen aufgenommen 
werden. Neue Akkorde sollen jedoch erst nach langeren Erfahrungen in die 
Listen aufgenommen werden. Es ist ferner wichtig, daB del' Leiter eines 
Betriebes durch Kontrolle einiger herausgegriffener Tageskarten und Ver
gleich derse1ben mit den betr. Nachka1ku1ationen eine Sicherheit gegen 
Schiebungen schafft und sich uberzeugt, ob auch die Meister derartige 
Schiebungen ~treng unterdrucken. Es ist dies dadurch ziemlich einfach, 
daB man solche Tageskarten zur Kontrolle herausgreift, deren Ausschreiber 
man bei den Rundgangen in dem Betrieb mehrere Male hat beobachten 
konnen, zuma1 wenn einem die bearbeiteten Stucke und die gebrauchte 
Zeit genau bekannt sind. 

Wenn die Lohnung abgesch10ssen ist, gehen die Lohnbucher, welche 
in del' Lohnabteilung ausgeschrieben wurden, mit Maschine fort1aufend 
numeriert, in die Kalkulationsabteilung. In diesel' werden die Kosten 
samtlicher in del' betr. Firma bearbeiteten Stucke gemaB den gegebenen 
Kommissionsnummern verrechnet. In del' gleichen Abteilung werden auch 
die Materialien zusammengestellt. Darauf wird abel' erst in einem spateren 
Abschnitt zuruckzukommen sein. Fur jede Kommissionsnummer odeI' fUr 
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jede Gruppe von Kommissionsnummern, die fiir sich berechnet werden soli, 
wird ein besonderes Heft angelegt. Bei einfachen Stucken werden die Lohne 
wie sie aus dem Lohnbuch ausgezogen werden, einfach nacheinander ein
getragen und schlieBlich addiert. Bei groBeren Arbeiten wird von vorn
herein eine Verteilung in die Unterkommissionen vorgenommen. Jeder 
einzelne Lohn muB fur sich ausgezogen werden. Sind samtliche Lohne aus 
dem Lohnbuch ausgetragen, erhalt dasselbe queruber einen roten Stempel 
"Ausgetragen", und es kann erst dann fiir die nachste Abteilung die Lohn
kontrolle abgelegt werden. Fur die Nachkalkulation, besonders groBerer 
Arbeiten ist es noch praktischer, anstatt des Heftes das Kartensystem 
anzuwenden. Fur jede Unterkommission muBte dann unter der Leitkarte 
der Hauptkommission eine besondere Karte angelegt werden und in diese 
die Lohne fur die betr. Unterkommission eingetragen werden. Die Lohne 
sind damit fur die Kalkulation von vornherein geordnet. Damit nun keine 
Karten und damit.zu bezahlendes Material verlorengehen, sind die zu einer 
Hauptkommission gehorigen Unterkarten fortlaufend zu numerieren, z. B. 
Hauptkommission: Reparatur Dampfer Kommissionsnummer 21. 

Unterkarte I Ankerwinden, Reparatur (Fortsetzung Karte II). 
Unterkarte 2 Luken, Reparatur. 
Unterkarte 3 Maschinenlager reparieren. 
Unterkarte II Fortsetzung von Karte 1. 

Bei dies em Beispiel ist angenommen, daB Karte I nicht gereicht hat zur 
Aufuahme der samtlichen Lohne und auf Karte II fortgesetzt werden 
muBte. Wenn aile Arbeiten fUr den betr. Auf trag vollendet sind, gibt der 
Betrieb die Kommissionszettel an die Buchhaltung zur Notiz im Kom
missionsbuch und die Buchhaltung gibt ihn weiter an die Kalkulation. Diese 
schlieBt dann samtliche zu dem Auftrage gehorenden Karten ab, und fer
tigt nach den vorgesehenen Unterkonten eine Zusammenstellung fiir die 
Rechnungsabteilung. Ebenso fertigt sie, wenn Vorkalkulationen vorhanden 
sind, eine zweite Zusammenstellung fur die Direktion in etwas ausgeweiteter 
Form. In die zweite Zusammenstellung wird neben der Nachkalkulation 
noch die Vorkalkulation sowie die gleichen Werte ahnlicher fruheren Aus
fuhrungen mit aufgenommen (s. Form. 20). Die Direktion hat dadurch 
sofort einen Uberblick, ob der Voranschlag mit der AusfUhrung annahernd 
ubereinstimmt und wo dies nicht der Fall ist. AuBerdem kann sie die Fort
schritte, gegebenenfalls die Ruckschritte der Werkstatten priifen, dadurch, 
daB einzelne Unterkommissionen bei der spateren AusfUhrung billiger oder 
teurer geworden sind als fruher. Es ist bei diesen Ausfuhrungen angenom
men worden, daB bereits das Material mit kalkuliert ist. Die Hauptkalku
lation fiir die Rechnung enthalten nicht die Gesamtzahlen wie in Form. 20, 
sondern Lohnung und Zuschlage voneinander getrennt. 

Auf der Rechnung selbst wird, wenn nicht gesonderte Lohn- und Ma
terialberechnung ausbedungen ist, die Summe fUr Lohn, Material und Zu
schlage in eine Zahl zusammengefaBt. Es diirfte hier am Platze sein, noch 
einmal naher darauf einzugehen, wie die Zuschlage entstehen und wie sie 
unter Berucksichtigung verschiedener Umstande festgestellt werden konne.n. 
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Wie schon fruher angedeutet, enthalten die ZuschHige aIle diejenigen Sum
men, welche noch fur die Herstellung aufgewandt werden mussen, ohne daB 
sie direkt auf das betr. Stuck verrechnet werden konnen. Es sind dies nicht 
nur'Arbeiten, wie sie fUr die Erhaltung des Betriebes selbst notwendig sind, 
die sog. Betriebskosten, sondern auch die Kosten, welche fiir den Verkauf 
und die Durchfuhrung des ganzen Handelsgeschafts del' Fabrik notwendig 
werden. Die sog. Handlungsunkosten, in letzter Lini.e auch Tantieme und 
ahnliche Ausgaben, sind darin enthalten. Die Zuschlage werden im all
gemeinen dadurch bestimmt, daB man eine Mindestleistung del' Firma an
nimmt, bei welcher sie noch bestehen kann. Diese Mindestleistung wird 
mit einer bestimmten Lohnsumme zu erreichen sein. Nun verteilt man samt
liche oben erwahnten Unkosten fur ein ganzes Jahr auf die Lohnsumme 
del' Mindestleistung und erhalt dadurch in Prozent von del' Lohnsumme 
ausgedruckt, diejenigen Zuschlage, welche im allgemeinen zu berecbnen 
sind bei einer ahnlichen Besetzung des Werks. Nehmen wir Z. B. an, daB die 
Lohnsumme, mit welcher die Mindestleistung erreicht werden kann, 
100 000 Mark betragt und alle ubrigen Ausgaben del' Firma sich auch auf 
100000 Mark stellten, so wurden wir zu jedem ausgegebenen Lohn 100% 
Zuschlag erhalten, um die wirklichen Kosten eines Gegenstandes, abge
sehen vom materiellen Wert zu finden. Dieses System muB naturgemaB 
noch wesentlich verfeinert werden. Es ist nicht ratsam, bei hoherer Be
schaftigung dauernd die vollen Zuschlage, welche bei geringerer Beschaf
tigung maBgebend waren, in die Vorkalkulationen einzusetzen, da die all
gemeinen Unkosten langst nicht mit derselben Geschwindigkeit wachsen, 
wie die Produktionsmengen. Bei wachsendem Beschaftigungsgrade sinken 
daher die erforderlichen Zuschlagsprozente sehr schnell. Daher verbilIigt 
sich del' Preis del' Waren. Die Verbilligung bringt wiederum die Moglichkeit 
mit, sich groBere Auftragsbestande hereinzuholen. WeIm es also einmal 
gelungen ist, den Auftragsbestand wesentlich zu erhohen, so erleichtert eine 
Herabsetzung del' Zuschlage das Bestreben, die Firma moglichst voll be
schaftigt zu halten. Umgekehrt jedoch dad man nicht in den Fehler ver
fallen, den normalen Zuschlag bei Minderbeschaftigung wesentlich in die 
Hohe·zu setzen. Das wurde den Preis del' Ware verteuern, und ein Herein
holen del' fehlenden Auftrage unmoglich machen. Bei ganz geringer Be
schaftigung muB man eben mit einer Unterbilanz rechnen, und kann nur 
versuchen, die Unterbilanz durch eifrige Propaganda und Beschaffung 
Heuer Auftrage odeI' durch Aufnahme neuer Fabrikationszweige zu be
seitigen. Man darf abel' nicht in den Fehler verfallen, die Unterbilanz 
durch Verteuerung seiner Ware aus dem "\Vege raumen zu wollen. 

Die Zuschlage sollten jedoch nicht nur mit dem Beschaftigungsgrad del' 
Firma verandert werden, sondern es ist auch erwiinscht, sie nicht auf aIle 
Werkstatten und Fabrikationszweige gleichmaBig zu verteilen. Schon bei 
Betrachtung del' reinen Betriebsunkosten fur die einzelnen Werkstatten 
zeigt sich, daB eine vVerkstatt wesentlich groBere Ausgaben zu ihrer Er
haltung erfordert als eine andere. Es wiirden also diejenigen Waren, deren 
Arbeitsvorgang nicht in allen Werkstatten liegt, falsch kalkuliert werden, 
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wenn die Zuschlage fUr sie alle gleich angenommen wiirden. Wenn man z. B. 
nach dem Durchschnitt fUr die Bearbeitung komplizierter GuBzylinder, die 
sehr teure Maschinen und groBe Grundflache beanspruchen, einen durch
schnittlichen Lohnzuschlag von 100% annimmt und dann bei der gleichen 
Firma fiir glatte TonpreBwalzen, welche auf alten, tells ausgeleierten Ma
schinen hergestellt werden konnen, auch 100% Lohnzuschlag ansetzte, so 
wiirden die Zylinder viel zu billig, die TonpreBwalzen viel zu teuer werden. 
Dieser Fehler wird bei sehr vielen Firmen gemacht. Haufig wundern sich 
die Inhaber dann, daB verschiedene recht einfache und frii.her eintragliche 
Fabrikationszweige auf einmal nicht mehr gehen wollen. Sofern nicht 
veraltete Konstruktionen odeI' Mangel in del' Propaganda vorliegen, werden 
haufig derartige Kalkulationsfehler die Ursachen fUr das Zuriickgehen sein. 
Man soll also mindestens die Lohnzuschlage nach ,Verkstatten odeI' Hand
werken abstufen. Wenn man feiner vorgehen will, kann man in allen den
jenigen Werkstatten, in welchen groBere Maschinen arbeiten, die Lohnzu
schlage noch andel's verteilen. Man setzt sich auf Grund seiner Erfahrungen 
diejenige Summe fest, welche eine Bearbeitungsmaschine fiir ihren Betrieb, 
ihre Abschreibung und Verzinsung jahrlich verbraucht, und nimmt einen 
durchschnittlichen Beschaftigungsgrad diesel' Maschinen an. Dadurch 
kann man feststellen, was die Maschine stiindlich verdienen muB, um sich 
selbst zu erhalten und zu verzinsen. Es hat natiirlich jede Maschine in 
dies em Sinne gesprochen einen anderen Stundenlohn zu beanspruchen, wie 
eine andersartige Maschine. Man kann nun kalkulieren bei Maschinenarbeit : 

Lohn + Zuschlag + Maschinenstundenpreis + Material + Zu
schlag. 

Del' Zuschlag zum Lohn ist in diesem Fall naturgemaB geringer, weil 
ein Teil desselben durch den Maschinenstundenpreis ausgeschaltet wird. 
Diese Berechnungsart ist viel sicherer und gerechter als die vorhin ange
gebene. Sie erfordert abel' wesentlich groBere Kalkulationsarbeit, und kann 
durch aufmerksame Beobachtung und richtige Festsetzung del' vorhin an
gegebenen einfacheren Zuschlage ersetzt werden. 

Die Betriebsunkosten, von denen bisher schon mehrmals die Rede war, 
werden in der Kalkulation in ihrer Gesamtheit genau so behandelt, wie eine 
groBe Kommissionsnummer mit vielen Unternummern. Die Beobachtung 
del' Betriebsunkosten ist jedoch so wichtig und fast illllller eine Lebensfrage 
fUr den Betrieb, daB die norlllale Einteilung in Unternumlllern llleist nicht 
geniigt und eine sehr sorgfaltige Trennung, nicht nul' del' einzelnen vVerk
statten, sondern auch del' einzelnen Leistungen und Materialverbrauchs
zahlen in diesen Werkstatten notwendig ist. 

Das Form. 21 zeigt ein Beispiel fUr eine solche Einteilung del' Be
triebsunkosten, das sich mehrfach bewahrt hat, und einen sehr genauen 
Uberblick libel' die Gesamtkosten gestattet, ohne durch die Flille del' 
Einzelheiten den Blick zu vel'wirren. 

Um die Eintellung gleich vollstandig zu bekomlllen, soIl die Buchung 
des Materials mit hereingenommen werden. Aus dem Formular geht hervor, 
daB fiir jeden einzelnen Betrieb gewisse Leitzahlen eingesetzt sind, von 
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1 bis ... , welche in Verbindung mit dem Kennbuchstaben des betr. 
Betriebes (B = allgemeiner Betrieb, Sch = Schlosserei, T = Tischlerei) 
einen bestimmten Teil der Unkosten fUr diese Betriebe unter sich verein
nahmen. Z. B. bedeutet Leitzahl 14: Verbrauch an Schmiermaterial, 
Leitzahl 15: Werkzeugunterhaltung, Leitzahl 17: Utensilienunterhaltung, 
Leitzahl 22: Beleuchtungsunterhaltung, Leitzahl 26: Dampfheizungs
unterhaltung usf. Es bedeutet dann Sch 14: Verbrauch an Material in der 
Schlosserei, T 14: dasselbe in der Tischlerei, K 14: dasselbe in der Kessel
schmiede. Man hat dadurch von vornherein einen sehr guten Vergleich, 
was die einzelnen Werkstatten fiir die gleichen Bediirfnisse im Monats- odeI' 
im Jahresdurchschnitt ausgegeben haben. Die Materialien werden schwarz, 
die Lohne rot ausgetragen und zusammengezogen, so daB auch da ein Blick 
auf die SchluBzahlen des Monats geniigt, urn den Verbrauch del' einzelnen 
Werkstatten miteinander zu vergleichen. Die schade Unterteilung der Leit
nummern, wie im Beispiel, ist von groBem Vorteil, da hierdurch die Be
triebsbeamten zu auBerster Sparsamkeit angeregt werden, und auch lernen, 
bei dem Uberblick iiber das GroBe die Kleinigkeiten nicht zu vergessen, und 
Verschwendung auf allen Gebieten zu verhiiten. Wenn die Durchschnitts
verbrauchszahlen der drei vorhergehenden Jahre, wie im Beispiel angegeben, 
am Kopf der Kalkulationszusammenstellung vermerkt sind, so kann da
durch schnell eine ungewohnliche Steigerung einzelner Posten festgestellt 
und rechtzeitig eingegriffen werden. Wenn nun noch die Kraftbetriebe, 
Heizungsbetriebe und andere auf die Verbrauchsbetriebe verrechnet wer
den, so ist eine standige Kontrolle der einzelnen Werkstatten dadurch sehr 
erleichtert. 

In del' Massenfabrikation ist eine Verrechnung del' einzelnen Werk
statten gegeneinander auch sehr erwiinscht, und kann z. B. in del' von 
Lilienthal in seinem Buch "Fabrikbuchfiihrung und Selbstkostenberech
nung del' Firma Ludwig Loewe & Co., Verlag von Julius Springer, Berlin", 
angegebenen Form durchgefUhrt werden. Bei Einzelfabrikation, und VOl' 
allen Dingen dann, wenn die verschiedensten W'erkstatten bei del' Her
stellung einzelner Maschinen mitwirken, ist die gegenseitige Verrechnung 
del' Werkstatten sehr schwierig und fiihrt meist zu Trugschliissen. Moglich 
ist sie dann nur bei Formerei, Schmiede und ahnlichen Betrieben, bei denen 
del' Wert del' herausgebrachten Waren durch Marktpreise nach Gewicht 
leicht feststellbar ist. Bei diesen Werkstatten sollte man allerdings der
artige Kontrollen von Zeit zu Zeit fiihren. 

In den Kommissionsbiichern wird nach Riickgabe des Kommissionszettels 
yom Betriebe nach Fertigstellung jedes Auftrages das Fertigstellungs
datum eingetragen. Spatestens 4 Wochen nachher muB die Rechnung 
heraus sein, was am Ende jeden Monats durch Ausziige aus dem Kommis
sionsbuch, die der Direktion vorgelegt werden, gepriift wird. Da jeder Auf
trag in einem einzelnen Buch odeI' auf einem besonderen Bogen aufaddiert 
ist, kann er sofort in die Buchhaltung gegeben werden, wenn die Kalkula
tion abgeschlossen ist. Die. in den Kalkulatione41 ausgetragenen Lohne 
werden durch den nachher beschriebenen Lohnnachweis gepriift. Sind die 
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Kalkulationen in die Rechnungen iibertragen, so bleiben sle als Nachweis 
fUr das Lohn- und Materialkonto in der Buchhaltung liegen. Um diesen 
wichtigen Nachweis zu siehern und bei evtl. Verlust oder falseher Ablage 
zur Hand zu haben, muB. die Zusammenstellung jeder Kalkulation ehe sie 
zur Abschrift der Reehnung das Kalkulationsbureau verlaBt, in ein Buch 
eingetragen werden, etwa in folgender Form: 

Kom.-Nr.! Gegenstand I Mat:lal in I_zcu~~~ag in I 
Lohn in I Zuschlag in I Rechnungs-

.,J, 1 .10 I wert . 

203 Rechnung an Muller, Ma-
schinenreparatur Damp-
fer "Ilse" . 210 21 562 562 1630 

204 Rechnung, Deutsche See-
werke "Schneckenrad" . 32 3,2 310 310 890 

In diesem Buche kann die richtige Entlastung des Material- und Lohn
kontos jederzeit ohne die Kalkulation selbst naehgepriift werden. Die 
Kalkulationen erhalten bei ihrer Eintragung in das Buch den Stempel 
"Eingetragen". Die Rechnungsschreiberei weist jede Kalkulation zuriick, 
die diesen Stempel nieht tragt und stempelt ihrerseits wieder die Kalku
lation mit dem Stempel "Berechnet", bevor sie die Rechnung in die Bueh
haltung weitergibt. 

Es kommt manehmal vor, daB bei abgesproehenen Preisen oder sofortiger 
Zahlung dureh den Abholer eine Reehnung ausgestellt wird, ohne daB eine 
eingehende Kalkulation vorliegt. Wenn in diesem FaIle die Kalkulation 
nicht nachgeholt wiirde, ware die Entlastung des Material- und Lohn
kontos nieht moglieh. Urn dies zu vermeiden, ist in der Buehhaltung 
ein Bueh mit gleichem Schema vorhanden. Jede ausgehende Rechnung 
tragt hier der Buchhalter aus den Ausgangsfakturenbuch in die Spalte 
"Rechnungswert" ein. 'Venn er dann die Kalkulation erhalt, tragt er die 
anderen Spalten nach und streicht erst dann den betr. Auf trag als erledigt 
im Kommissionsbuch an. Hierdurch bleibt stets die Kontrolle, daB samt
Hehe Auftrage nieht nur bereehnet, sondern auch kalkuliert sind. 

Die Kalkulationen konnen selbstverstandHeh mit den Lohnungen nieht 
so Schritt halten, daB dureh sie eine Kontrolle der ausgegebenen Lohne 
mit Sieherheit moglieh ist. Es finden sieh gewohnlieh am Ende des Jahres, 
wenn das Lohnkonto dureh samtliehe Kalkulationen entlastet wird, klei
nere oder groBere Differenzen, deren Feststellung viel Miihe maeht und die 
haufig iiberhaupt nicht aufzuldaren sind. Meistens sind diese Differenzen 
noch zum Sehaden der Firma, weil es wesentlich seltener vorkommt, daB 
Lohne zu hoch ausgetragen werden, wie daB die Austragung einzelner Posten 
iibersehen wird. Urn diesen Ubelstand zu vermeiden, und urn auBerdem 
das gesamte Akkord - und Kalkulationswesen seinerseits wieder zu kontrol
lieren, fiihrt man vorteilhafterweise eine Lohnkontrolle1) ein. Diese ist eine 
ZusammensteIlung der in den Lohnbiichern und Akkordzetteln stehenden 

1) Das folgende Zahlenbeispiel ist von Herm Buchhalter Harnisch zusammengestellt. 
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einzeInen Lohnbetrage derart, daB sich durch Langs- und Queraddition 
eine Kontrolle folgender 5 Punkte ermoglichen laBt. 

I. Nachweisung der richtigen Auszahlung einer Lohnung. 
2. Nachweisung der richtigen Auszahlung der ejnzeInen Akkorde. 
3. Nachweisung der Richtigkeit der durch die Kalkulation zusammen

gestellten Lohne. 
4. Kontrolle, daB die Kalkulation aile Lohne zum Ausbuchen auf

gegeben hat. 
5: Kontrolle der Richtigkeit der beim JahresabschluB abgegebenen 

Lahne fiir halbfertige Arbeit. 

Zu 1. Nachweisung der richtigen Auszahlung einer Lahnung. 

Um diese Kontrollen durchzufuhren, muB auf die Einzelposten, aus denen 
die Gesamtlohnsumme gebildet ist, zuruckgegriffen werden. Diese sollen, 
in anderer Weise gruppiert, wieder dieselben Summen ergeben, wie sie in 
den Lohnlisten, AkkordzetteIn, Buchem usw. enthalten sind. Als Beispiel 
nehme man Anhang Formular 22a-22i: 

je 3 Lohnbucher aus zwei Lahnungen, 
" 2 vereinfachte Lohnlisten, 
" 3 Akkordscheine fUr groBere Neubauten, 
" 1 Akkordschein fUr Reparaturen, 
" 4 Kontrollformulare. 

Die Lohnliste ist gebildet aus den Summen, die gemaB den Lohnbuchern 
an die Arbeiter ausgezahlt sind. Die Lohnsumme des einzeInen Arbeiters 
ist wieder zusammengesetzt aus den Betragen, die fUr die einzelnen Kom
missionen geleistet sind. Von diesen ist in der Nachweisung auszugehen, 
und zwar werden sie kommissionsweise zusammengestellt. Die Summen 
der fur die einzeInen Kommissionen geleisteten Lahne mussen addiert 
dann wieder die Endsumme der Lohnliste ergeben. 

Es ist zu unterscheiden zwischen Stunden- und Akkordlohnen. Fur Auf
stellung der ersteren dient das Formular 22b "Stundenlahne", indem jede 
Kommission eine Spalte erhalt. Die Spalte besteht aus zwei Kolonnen, links 
fur die Nuinmern der Arbeiter, rechts fUr die Betrage. Die Lahne werden 
aus den Lohnbiichern in diese Spalten ubertragen. Die Kommissionen 
werden direkt nebeneinander geschrieben, jedoch kannen bei umfangreichen 
Kommissionen Spalten frei gelassen werden, damit die zusammengeharenden 
Zahlen auch zusammen stehen. Die Uberstunden werden besonders einge
tragen und gestatten dadurch wieder eine leichte Uberstundenkontrolle. 

Die Akkordlohne werden eingetragen inForm. 22g "Akkorde". Fur jede 
Kommission ist ein" Formular anzulegen, das samtliche Akkorde fiir die 
betr. Kommission von Anfang bis zu deren Fertigstellung enthalt. Bei einer 
umfangreichen Kommission ist also ein Heft anzulegen. Das Formular 
enthalt links senkrechte Kolonnen fur die Nummer des Akkordzettels (1), 
die Benennung und den Betrag des Akkordes (2). Dann folgen die senk
rechten Kolonnen fiir die einzeInen Lohnungen (3). Rechts am Rande be
findet sich eine Kolonne (4) fur die Summe der fertigen Akkorde. Jeder 

Sac h sen be r g, Organisationsgrundlagen." 7 
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100 

1 Schmitz 
2 Mulle,. 
3 Schulze 

Der Weg des Geldes duroh das Untemehmen. 

1 Schmitz. 
2 Muller . 
3 Schulze . 

1. Lohnliste. 
.21.
.27.
.24.-

72.-

2. Lohnliste. 

Form. 22c. 

DieAhziigefiirInvaliden-,Kranken
kasse usw. hemhren die Kontrolle 
nicht, da diese Betrage wieder ah
gefiihrt werden und nicht an die 

Firma fallen. 

· 23.97 
· 27.99 
· 27.99 

79.95 

Akkord erhalt eineReihe. Die Betrage werden iibertragen aus den Akkord
zetteln wie folgt: 

Akkord 100 M. AuBenhaut fiir Neubau. 
Die Benel1l1ung "AuBenhaut 100 M." wird in Spalte 2 eingesetzt. Der 

Akkord erhalt die laufende Nummer I in Spalte I, die mit Blau- oder Rot
stift auf dem Akkordzettel notiert wird. Es muB besonders beachtet wer
den, daB es sich hier um eine Neunumerierung der Akkordzettel handelt 
und die erste Numerierung, welche der Akkordzettel aufgedruckt fiir Be
trieb- und Lohnbureau trug, hier nicht beachtet werden dar£. Die Be
nutzung der ersten aufgedruckten Nummern, wiirde leicht zu Irrtiimern 
fUhren, wei1 die Akkordzettel nicht in der Reihenfolge aus dem Betrieb 
herauskommen, wie sie in denselben hineingehen, und wei1 ferner die 
Nummern im Betrieb groBere Zwischenraume haben werden. Del1l1 jeder 
Meister, der diese Zettel ausschreibt, fangt mit seinem eigenen Block 
an. Zwischen den beiden Bl6cken zweier Meister liegen aber mindestens 
samtliche unerledigten Nummern des vorherliegenden Blockes. Bei dieser 
Kontrolle hat man jedoch ein Interesse daran, der Ubersicht wegen 
fortlaufende Nummern zu fiihren. Der auf der Vorderseite des Ak
kordscheines unter "Abrechnung" fUr die erste L6hnung ausgeworfene 
Betrag (14,35 M.) wird eingesetzt in die Spalte ,,1. L6hnung". In 
gleicher Weise werden behandelt die zu dieser Kommission geh6renden 
Akkordzettel: Schornstein 5 M. und Winden 10 M., die die laufendenNum
mern 2 und 3 erhalten. In dieser Weise werden samtliche Akkordzettel in 
den Formularen fiir die Kommissionen getrel1l1t eingetragen. Ein Unter
schied zwischen Akkordabschlagen und fertigen Akkorden besteht natur
gemaB nicht. 

Wir kommen nun zum Form. 22 c "Zusammenstellung", das die jetzt 
in den Form. I und 2 usw. zerstreut stehenden Lohne zusammenfaBt. Es 
enthalt: 

Spalte 

" 

" 
" 

I "Kommissionsnummer" , 
2 "Benel1l1ung der Kommission" , 
3 "Ubertrag der halbfertigen Arbeiten", 
4 "L6hnungen " , und die spater zu erklarenden 
5 "Summe der fertigen Arbeiten" und 
6 "Ubertrag der halbfertigen Arbeiten". 



Der Weg des Geldes durch das Unternehmen. 

Akkordschein 
fiir 

Nr.2 
FUr Fahrz. Komm.-Nr. Netibau werden folgende Arbeiten in Akkord gegeben: 

Abrechnung: 

101 

............................................ -.... -.. _-.-... __ ...... -................... __ ............................. -... _-_ ........... . 

Winde Akk.-Vorsch. am _______ _ M. 

" " " ........ __ ...... ,,_.-.- ..... . 

" " ....... __ .---_. " 

" " •• __ 0 ••••• ______ " 

" " " ...... "0-·"·· ., 

.- " " ............. _. 

" " " 1. Lng.~-.!.":......=I 
_______________________________ Preis Mk. 10.- Sa. M_ 10 -

Angefangen, am. __________ ten__ _ _______________ I9L__ _ _________ Uhr :::~.mittags. 
vor- . 

Beendet, am __________ ten _________________________________________ I9l.____ _ _________ Uhr naoh_Inlttags. 

Der Meister: Der Arbeitnehmer: 
................................................... . ....................................... . 

Zur Beachtung! DerAkkordkannnurdannrechtzeitig ausgezahIt werden,wennderAkkord
========zettel sofort nach FertigsteIlung der Arbeit dem Meister abgegeben wird. 

Arbeitszeit. 

Dat= I:Sj~tl:::j·j·.·.:::::I.:::,u .. nl:·.··.· 
____________________________ ~~_~~~ ________________________________________________________________________________________ .J ___________________ _ 

Montag r 
•••••• n •••••••• •••••••••••• • ___ • _____ ••••••••••• - .................. " ........................................................................ __ •••• 

Dienstag 10 

Mittwoch 10 

Donnerstag 
.......................... - _ .. -..... -.. _ ........ , ....... ----.----._----._----_ .. -...... _-----_ .. _----_ .............. --_ .. __ ._._-_ .. , ...... . 

Freitag I 
----------------------- --- -S~~~b~~d- ------------- --- ------------------"1"-------------- --------------- --------------- ---------------1-----

:::::-:::-::::::::::::::::: ~~~;;~-_-_-_-_ --:_--::_---------::_-_-1-_--:_----------_·_-----.-1.::_:~-_-_-_-_-_-_-_-_-_- -__ --_:--_- --_- :::: -::: _: _::::: -___ -1
1 
:::::: ::-_-_ ::_ ::!::-:: --

----------- -:~:::t::h-- ---------------i--------------- -------------- ---------------------------------------·------1------
--------------------------- --------------- ---------.--------------------- ---------------- ------------ -- --------------- ------ --------1-------

_______ : ____ . ______ : _________ ~;;;;~s_~~ __ ::::::::: :_: ____ :- ::: ::_: : __ -_-_: ::: __ -_-_-_-_-_-_-_-_-___ -_-_-_- :::: :::::::::::: __ -_ : ____ ::::: _____ -__ ::::: __ --_-_-_-_-_-~I' ~:_-_-_-_-_ 
Sonnabend 

Summa ------------ -- --i::~- -+-------- -- --j---------------- -----------------\----------------r-- -----,------ -------

I 
Form. 22 d. GroBe 255XlSO mm. Vorder- und Riickseite. 
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Reparatur-Akkordschein 
fiir 

Nr.1 
FUr Fahrz. Komm.·Nr. Rep. 1 werden folgende Arbeiten in Akkord gegeben: 

Kessel 

...... Preis M. 50.-

Angefangen, am ...... _ .. ten 

Beendet, am .. ten 

Der Meister: 

Abrechnung: 

Akk.·Vorsch. am 1. L. Mk. 11 50 

...... ... 19L .. 

... 19L ... 

2." ,,28 75 

Rest 2 9 75 

anl . 

.... ......... . 

Sa. Mk. 501-

Uhr VOl· • 
.. naCh.mlttags . 

Uh vor· . 
..... r nach.IDlttags. 

Del' Arbeitnehmer: 

Z ill' Beachtung' Del'Akkol'd kann nurdannrechtzeitig ausgezahlt werden,wenn derAkkord· ========0 zettel sofort nach Fertigstellung der Arbeit dem Meister abgegeben wird. 

Form.22e. GroBe 255X195 nun. 

Spalte 3 kann vorHiufig unberiicksichtigt bleiben. Die Ausfiillung 
von Spalte 1 und 2 geht aus del' Uberschrift hervor. Jede Kommission 
bekommt eine Reihe. 

In den Formularen 1 und 2 "Stundenlohne und Akkorde" werden die 
ausgetragenen Lohne und Akkorde addiert, und die Endsummen in den 
Spalten 4 eingesetzt, z. B. aus Formular 22f: Stundenlohne fiir Neubau 
7,50 M. in Spalten "Stundenlohne" des Formulars 22i "Zusammenstellung", 
ebenso 3,80 M. fiir Reparatur 1. 

Falls Akkorde vorhanden sind, kommen die aus dem Formular 22 g 
"Akkorde" (z. B. Neubau 29,50 M.) daneben unter die Spalte "Akkorde". 
Uberstunden sind, wie aus Formular "Stundenlohne" bei Reparatur 3 
ersichtlich ist, direkt den Stundenlohnen zuzuaddieren (rechts ist unter 
del' Bezeichnung "Uberstunden" die Einzelaufstellung erfolgt, und die 
Summe von 1,20 M. links unter Reparatur 3 zuaddiert). 

Wenn samtliche Endsummen aus den Formularen 22f und 22g-22h 
iibertragen sind, werden in Formular 22i die Spalten StundenlOhne und 
Akkorde addiert, und die Stundenlohnsumme (s. 1. Lohnung 31,15 M.) 
zur Akkordsumme (40,85 M.) zugezahlt. Diese Summe muB mit del' 
Endsumme del' Lohnsumme iibereinstimmen. 

Es ware dies del' normale Gang. Nun kommt es abel' VOl', daB durch 
falsches Einschreiben des Arbeiters in das Lohnbuch Differenzen entstehen, 
derart, daB ein AkkordvorschuB in die Lohnspalten geschrieben und als 
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104 Der Weg des Geldes durch das Unternehmen. 

Akkorde fiir Neubau. 

1 2 I ~ 3 ~I 4 
Nr. 
de~ Benennung des Akkordes 1. 2. Fertige 

Akkor· und Betrag Lohnung L5hnung Akkorde 
des 

1 AufJenhaut 100.- 14 35 23 - 5.-
2 Schornstein 5.- 5- 10.-
3 Winde 10.- 10 -

29135 23 -

I 
~-

I I I I 
Form. 22g. GroBe 500X330 mID. 

Akkorde fiir Reparatur 1. 

1 2 -<- :3 ":') 4; 

Nr. 
des Benennung des Akkordes 1. 2. Fertige 

Akkor- und Betrag L5hnung L5hnung Akkorde 
des 

1 Kessel 50.- 111 50 38 50 50.-

I 
I 

I 
, 

I I 

I I 

Form. 22 h. GroBe 500X330 mm. 

Lohn ausgezahlt ist. Beim Vergleichen des Akkordzettels stellt sich die 
Differenz heraus. Die Prozente miissen neu ausgerechnet werden, damit der 
Mann seinen Anteil vom UberschuB erhalt, der den iibrigen wieder gekiirzt 
werden muB. Diese Differenzen iibertragen sich aus einer Liste in die andere, 
und sind bei der Endzahl der Kontrolle ab- oder zuzusetzen, da sie ja auch 
den Leuten abgezogen oder noch ausbezahlt sind, und sonst die Summe nicht 
stimmen wiirde. 

An diese Verteilung der einen Lohnung gliedern sich die folgenden Loh
nungen an, urn die Kontrollen der iibrigen 4 Punkte zu ermoglichen. 

Zu 2. Nachweisung der richtigen Auszahlung der Akkorde. 

Die Akkorde werden nach den Kommissionen und den bereits auf
geschriebenen Nummern sortiert. Sodann werden die unter "Abrechnung" 
auf dem Akkordzettel fUr die betreffende Lohnung (z. B. 2 Lohnung, 
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106 l)er Weg des Ueldes durch das Untemehmen. 

Neubau, Zettel rot 1, 23 M.) ausgeworfenen Betrage im Formular 22g "Ak
korde" unter der Spalte fUr die betreffende Lohnung auf der Zelle fUr den 
Akkord eingesetzt. Neue Akkordscheine werden in Spalte 2 "Benennung" 
fortlaufend angefiigt und erhalten die laufende Nummer, wahrend der 
ausgezahlte VorschuB in die Spalten der betr. Lohnung eingesetzt wird. 
Durch das Aufrechnen der Spalten £lir die betr. Lohnung erhalt man dann 
wieder die Summe zum Ubertrag in das Form. 22 i "Zusammensteilung", 
wie oben beschrieben zu Punkt 1. 

Zu der nunmehr verlangten Nachweisung werden von den fertigen Ak
korden die Akkordvorschiisse und der Restakkord zusammengezahlt, d. h. 
man addiert die auf der Zelle fiir diesen Akkord stehenden Betrage quer, 
da dieses ja aile die Vorschiisse und Restakkorde sind, die auf den Akkord 
ausgezahlt sind. Diese Queraddition muB dann den Akkordpreis ergeben, 
zu dem der Allord ausgegeben ist (z. B. Reparatur 1, Akkordzettel blau, 
1 Kessel 11,50 M. und 38,50 M. = 50 M.). Die Akkorde Neubau 2 und 3 
waren in einer Lohnung fertig und sind direkt in Spalte 4 ausgeworfen. 

Ergibt diese Queraddition den richtigen Betrag, so sind 
die Akkorde in der Lohnabteilung richtig ausgezahlt. 

Zu 3. Nachweisung der Richtigkeit der durch die Kalkulation 
zusammengestellten Lohne. 

Auch in Form. 22i "Zusammenstellung" werden die nachfolgenden 
Lohnungen wieder derartig neben die vorhergehenden Lohnungen ge-

.schrieben, daB die zu einer Kommission gehorenden Lohne und Akkorde 
auf dieselbe Zelle, jedoch in die Spalten fiir die weiteren LOlmungen zu 
stehen kommen. Neu hinzukommende Kommissionen werden laufend 
in Spalte 2 "Benennung" eingetragen, die sich aus den Form. 22 fund 
22g und 22h ergebenden Summen in den Spalten 4 filr die betreffen
den weiteren L6hnungen eingesetzt. Durch Verrechnung del' Spalten 
fiir die neue Lohnung erhalt man die Kontrolle der Lohnsumme gemaB 
Punkt 1. 

Zur AusfUhrung des Punktes 3 "Nachweisung del' Richtigkeit del' durch 
die Kalkulation zusammengestellten L6hne" werden in Form. 22i "Zu
sammenstellung" die zu einer Kommission geh6renden Betrage, die auf 
einerZeile stehen miissen, queraddiert. Der Kalkulationsbetrag muB 
mit dieser Summe ii bereinstimmen, die Summe wird dann in Spalte 
"Summe der fertigen Arbeiten" ausgetragen. 

Sind in del' Zusammenstellung die Spalten 4 fUr die L6hnung ausgefUllt, 
dann werden samtliche Zellen queraddiert und die erhaltenen Summen, 
soweit sie noch nicht in Spalte 5 "Summe der fertigen Arbeiten" ausge
worfen sind, in Spalte 6 "Ubertrag der halbfertigen Arbeiten" eingetragen. 
Diese Kommissionen aus Spalte 6 werden auf die nachste freie Seite fort
laufend iibertragen und die Betrage auf del' nachsten Seite in Spalte 3 
"Ubertrag der halbfertigen Arbeiten" eingesetzt. Bei der Queraddition 
sind diese Ubertrage immer mit zu beriicksichtigen. Die in Spalte 5 aus
geworfenen L6hne werden nicht mehr iibertragen. 
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Wir kommen nun zu Punkt 4 "KontroIle, daB die Kal
kulationsabteilung aIle Lohne zum Buchen aufgegeben hat." 

Der Lohnbetrag wird in Spalte 5 "Summe der fertigen Arbeiten erst 
ausgeworfen, wenn der Betrag auch von der Kalkulation vorliegt." Aile 
iibrigen Lohne sind so lange als halbfertig zu ubertragen, bis der Betrag 
von der Kalkulation aufgegeben wird. 

Beim JahresschIuB wird der Ubertrag sofort nach der in das alte Ge
schaftsjahr gehorenden Lohnung bewirkt. Wir haben dadurch, Punkt 5, 
die Kontrolle, daB die beim JahresabschluB von der KaIkuIa
tion aufgegebenen Lohne fur haIbfertige Arbeiten richtig 
sind, da die Kalkulation dann samtliche in Spalte 6 noch erscheinenden 
Betrage auch in ihrer Zusammenstellung der halbfertigen Arbeiten haben 
muB. 

Es bleibt nun noch ubrig, die Richtigkeit der Spalten 5 und 6 in der 
Zusammensteilung selbst zu kontrollieren. Di~ses geschieht dadurch, daB 
man die Endsummen der Spalten 5 und 6 addiert. Als Gegenstuck sind 
die Spalten 3 und 4 zu addieren, die dann dieselbe Summe ergeben miissen. 
Beim Ubertrag der Spalte 6 und Spalte 3 der nachsten Seite miissen beide 
Spalten dieselbe Summe ergeben. 

Das ganze System macht einen etwas komplizierten Eindruck. Es ist 
aber, wenn es einmal eingerichtet ist, tatsachlich einfach. Ein alterer 
Lehrling odeI' eine jungere Buchhalterin kann die LohnkontroUe fUr etwa 
600 Arbeiter laufend ohne Uberlastung gut beihalten. Die Hauptsache ist, 
daB die betreffende Person an sauberstes Arbeiten gewohnt ist. Anderen
falls wird das Suchen nach den Fehlern die meiste Zeit in Anspruch nehmen. 

Ferner bedingt dieses System eine sehr genaue punktliche Organisation 
in del' Zeit, die ja iiberhaupt an den meisten Stellen des Geschiifts sehl' 
notwendig ist. Vielfach werden nur Vorschl'iften gegeben, daB diese odeI' 
jene KontroUe durchzufuhren odeI' bestimmte Zeichnungen zu machen 
sind. Meist fehIen die Vorschriften, wann diese Arbeiten durchzufUhren 
sind, vollkommen. FUr den Lohnnachweis empfiehIt sich etwa folgende 
ZeitbestiIllmung. Er ist 2 Wochen nach Auszahlung del' Lohnung fertig 
abgeschlossen, sei es del' Direktion, sei es del' Buchhaltung, vorzulegen. 
SoUte sich wegen starker Differenzen heraussteUen, daB del' Lohnnachweis 
nicht zu dies em Zeitpunkt vorgelegt werden kann, so ist bereits 2 Tage vor
her von diesel' Tatsache Meldung zu machen. Urn dies moglich zu machen, 
muB aUerdings auch del' Gang del' Unterlagen fur den Lohnnachweis ganz 
bestimmt festgelegt werden. Z. B. miissen die Akkordzettel samtlich am 
Tage nach der Lohnung zum Nachweisbeamten kommen. Del' KontroUe 
wegen kann hier eine 3. Numerierung del' Akkordzettel vielleicht iI~ del' 
unteren Ecke mit einer anderen Fal'be eingefuhrt werden, und die Zettel 
werden dem Nachweisbeamten fortlaufend numeriert gegen Quittung 
ubergeben und er hat dieselben 3 Tage nachher genau so geordnet gegen 
Quittung del' Kalkulationsabteilung weiter zu geben. Sollten die Termine 
nicht iImegehalten werden, macht die Abteilung, welche die Zettel nicht 
erhalten hat, Meldung. 
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Genau so sind die Anordnungen mit den Lohnbuchern zu treffen. 
Auch diese werden laufend numeriert, etwa eine Woche nach AbschluB 
der Lohnung weiter gereicht und wieder 4 Tage darauf an die Kalkulations
abteilung gegeben. 

Das Material. 
Die eine LebensauBerung einer Fabrik ist in dem vorhergehenden Ab

schnitt nach allen Richtungen dargestellt worden. Es bleibt nunmehr die 
zweite, man konnte sagen passive AuBerung zu betrachten ubrig. Es ist das 
Material, welchem im Laufe des Fabrikationsvorganges ein neuer Charakter 
aufgepragt wird, und das Material, durch das diese Arbeit erreicht wird. 
Da eine Fabrik niemals in der Lage sein wird, das gesamte Material, 
welches sie verarbeitet, sowie alieMaschinen, Werkzeuge, Bucher mit denen 
sie arbeitet, aus den naturlichen Quellen selbst zu gewinnen, und von Stufe 
zu Stufe fUr diese letzten Zwecke vorzubereiten, ist es notwendig, daB 
das fehlende Material in einem bestimmten rohen oder fertigen Zustande von 
anderen Fabriken oder Gewinnungsorten beschafft wird. Zu dieser Be
schaffung aus den vorteilhaftesten Quellen und in geeignetster Gute 
gehort eine groBe Erfahrung. Diese kann durch langjahrige Arbeit er
worben werden, muB aber in dem betreffenden Geschaft durch spezielle 
Kenntnisse fur die besonderen Anforderungen der einzelnen Fabrik noch 
wesentlich erganzt werden. Es ist daher notwendig, daB samtliche Be
schaffungen von Material und Waren durch eine Abteilung des Geschafts 
l)esorgt werden, und daB die Leitung dieser Abteilung in der Hand 
eines alteren erfahrenen Beamten liegt, der die Bedurfnisse seiner Firma 
genau kennen gelernt hat. Jiingere Krafte, die von auBen hereingezogen 
sind, konnen in den Unterstellungen diesel' Abteilung vorteilhaft arbeiten. 
Sie sind aber nicht in der Lage, auch die groBeren Abschlusse allein vorzu
bereiten. Der Leiter der Beschaffungsabteilung ist eine absolute Vertrauens
person, weil gerade an ihn die VerfUhrung in Gestalt von offener odeI' ver
steckter Bestechung am haufigsten herantritt. Man muB bei ihm die 
Sicherheit haben, daB er selbst del' Gewahrung kleiner, anscheinend un
bedeutender Vorteile vollkommen unzuganglich ist. Nach dem Gesagten 
ist es klar, daB andere Abteilungen, selbst die Direktion, ohne Mitwirkung 
der Beschaffungsabteilung gar nicht in der Lage sind, die richtigen Mengen 
zu richtigen Zeiten in der geeignetsten Qualitat und zum gunstigsten Preise 
abzuschlieBen. Es neigen aIle Abteilungen leicht dazu, die Beschaffungs
abteilung zu umgehen. Dies tritt immer im gleichen Augenblick ein, namlich 
dann, wenn fur die notwendigen Vorrate nicht rechtzeitig und weitgehend 
genug gesorgt ist, und dieser Fehler moglichst unbemerkt wieder gutge
macht werden soIL Hat das technische Bureau bei wichtigen Konstruktions
teilen Einzelheiten nicht besteIlt, oder der Betrieb durch fehlerhafte Be
arbeitung irgend etwas verdorben, odeI' der Lagerhalter in seinem Lager 
irgend einen wichtigen Gegenstand ausgehen lassen, so versucht jede dieser 
Abteilungen sich schleunigst das Verges sene nachzubesteIlen. Am nach
teiligsten ist es, wenn versucht wird, am gleichen Orte unter der Hand 
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einzukaufen, damit der Fehler oben nicht erst gemerkt wird, und ill der 
Beschaffungsabteilung nicht auffallt. Derartige Versuche sind strengstens 
zu unterdrucken. Selbst Papier, Bleistifte, Bucher, Kartothekkarten und 
Ahnliches, q.as die Buchhaltung gern selbst anschafft, sollte nur unter 
Mitwirkung der Beschaffungsabteilung besorgt werden. Diese kann dann 
leicht fUr derartige Gegenstande auch einen Nachweis fUhren, und einen 
besonders erhohten Verbrauch rechtzeitig bemerken, sowie gewisse nicht 
zu groBe Lagerbestande dauernd halten. 

Die Bestellung von Waren hat einen ganz bestimmten Gang, damit 
sie vorteilhaft ausfallt. Ganz groBe Bedarfsmengen konnen in sog. offent
lichen Submissionen in den betreffendim Faehblattern ausgeschrieben 
werden. Man erhaIt dann Angebote von den verschiedensten Seiten und 
meist sehr groBe Preisuntersehiede in den Angeboten und Proben. Wenn 
man auf eine derartige Ausschreibung hin besteIlt, muB man sehr vor
sichtig sein, und nicht nur die gesandten Proben sorgfaltig aufheben, sondern 
auch in der Abnahme sehr scharf priifen. 1m allgemeinen wird man in 
diesem FaIle keine gute Ware und vor allen Dingen fast nie eine geeignete 
Ware erhalten. Die besten Firmen halten sieh von solehen offentliehen 
Submissionen zuriick, da sie es nieht notig haben, andere zu unterbieten. 
Der Billigste hat sieh meistens verreehnet, und sueht an del' Gute del' Lie
ferung den Fehler wieder gutzumachen. Zum mindesten ist das Gesehaft 
fUr den Lieferanten immer ein sehleehtes. Daher ist das Verfahren 
del' Submission gar nieht zu empfehlen. Die beschrankte Aussehreibung 
dagegen. die Anfrage bei 3 oder 5 gut bekannten Firmen, deren Preise 
sieh gegenseitig kontrollieren, wird fast immer zum Ziele fuhren. Die Firmen 
haben dann nicht nur ein Interesse, da'S Gesehaft zu machen, sondern 
aueh daran, gut zu liefern, damit sie bei spateren Lieferungen wieder 
berueksichtigt werden. Bei derartigen Angeboten ist es naturgemaB viel
faeh nieht richtig beim Billigsten zu bestellen. Es kann sogar vor
kommen, daB gerade der Teuerste in Anbetraeht aller Umstande die giin
stigsten Angebote eingereieht hat. Alte Firmen werden naeh jahrelangem 
Tasten oft dahin kommen, gewisse Gegenstande uberhaupt nur bei einer 
Firma anzufragen und dauernd bei ihr zu bestellen. Hoehstens werden 
sie dann und wanll dureh eine Kontrollfrage priifen mussen, ob die Preise 
aueh noeh normal geblieben sind. Ein solches Verhaltnis ist auf die Dauer 
sehr angenehm, da beide Teile wissen, was sie von einander haben, und del' 
Lieferant sieh dauernd Muhe geben wird, auch in sehwierigen Zeiten 
mogliehst gut und preiswert zu bedienen. Es darf naturlieh bei einem der
artigen Vorgehen nieht der Fehler gemacht werden, daB bestimmte Firmen 
immer nur zur Kontrollanfrage benutzt werden. Einerseits werden diese 
dann die Lust verlieren, weiter anzubieten, gegebenenfalls mit dem Preis in 
die Hohe gehen, und im sehlimmsten Fall versuchen, sieh mit dem standigen 
Lieferanten in Verbindung zu setzen, urn dureh Sehutzpreis einen Teil 
des Verdienstes fUr sich zu bekommen. 

Die Anfrage selbst, welehe von der Bestellabteilung herausgeht, muB 
klar und deutlieh sein und naeh Moglichkeit so gefaBt werden, daB nur 



110 Das Material. 

eine \Vare von ganz bestimmter Glite und Beschaffenheit darauf angeboten 
werden kann. Ferner muB Angabe der Lieferzeit sowie Anerkennung der 
Zahlungsbedingungen der anfragenden Firma verlangt werden (Form. 8). 
Ob die Ware frei Werk oder an anderer Stelle gewlinscht wird, ferner 
ob verpackt oder unverpackt, soIl auch gleich in del' Anfrage mit ent
halten sein. Zu unterscheiden sind Bestellungen fUr Material, welches. 
verarbeitet werden soIl, und solches fUr den Selbstbedarf der betreffen
den Fabrik. Bei beiden Arten kommen wieder groBere Abschliisse, sowie 
Einzelbestellung VOl'. Durch eine geschickte AbschluBpolitik kann viel 
Geld gespart werden. Ungeschickte langfristige Abschliisse konnen die 
Wettbewerbsfahigkeit in Frage stellen. Gegenstande, die in groBen Men
gen dauernd gebraucht werden, sollten nur auf AbschluB bezogen werden. 
Jeder Beteiligte kann auf einen einzelnen groBeren AbschluB viel mehr 
Zeit und Aufmerksamkeit verwenden, als auf eine Menge kleinerer Ab
schllisse. Es wird daher bei wirklich tlichtigen Einkaufern und Direktoren 
im groBeren AbschluB schon dadurch glinstiger gekauft werden. Hinzu 
kommt noch, daB auch der Lieferant mehr \Vert auf groBe Lieferungen 
legt, wie auf eine Menge kleinerer Auftrage. Das ist del' zweite Grund, 
weshalb groBere Abschliisse glinstiger zu sein p£legen als Einzelbestellungen. 
Wenn die Firma selbst zu klein ist, umfangreiche Abschliisse zu tatigen, 
so empfiehlt es sich, daB man sich mit einer groBeren Zahl gleichartiger 
Firmen zusammenschlieBt und dann gemeinsam Abschllisse zustande zu 
bringen sucht. Es ist dies sogar ein Mittel, um das Handwerk gegen die 
,groBen Fabriken konkurrenzfahig zu erhalten. Vor Tatigung eines Ab
schlusses ist es natlirlich notwendig, die Marktlage auf das genaueste zu 
prlifen. Bei steigender Geschaftslage lohnt sich ein AbschluB dann, weml 
man del' Uberzeugung sein darf, daB die Steigerung langeI' anhalt. Z. B. 
sind aus dies em Grunde Abschllisse VOl' Syndikatsbildung diesel' Lieferanten 
meist sehr vorteilhaft, wenn man rechtzeitig erfahrt, daB solche Syndikats
bildung bevorsteht. VieI£ach wird eine solche yom Verkaufer nur vorge
spiegelt, und man muB daher sehr vorsichtig sein und sich genau informieren. 
Bei fallender Geschaftslage Abschllisse zu machen, ist natiirlich zwecklos 
und wiirde nul' die bezogenen \Varen unnotig verteuern. Wenn man in 
solcher Zeit liberhaupt kaufen muB, solI man sich mit einzelnen Einkaufen 
so lange zu behel£en wissen, bis man das Empfinden hat, daB nunmehr 
die niedrigste Preislage del' betreffenden Ware erreicht ist. 'Venn man 
das glaubt, wo moglich schon ein leichtes Anziehen del' Preise einsetzt, 
ist ein AbschluB am Platze. Bei manchen Waren wie Kupfer, Zink und 
dergleichen, die sehr lebhaften Preisschwankungen unterworfen sind, wird 
man haufig gezwungen, AbschHisse mit steigenden Preisen fUr Abnahme 
in spateren Monaten zu tiitigen. Derartige Geschafte ahnehl dem Borsen
verkehr schon zu sehr, und del' gewohnliche Geschaftsmann wird die Lage 
nicht so weit libersehen konnen, daB er mit einigem Vorteil auf die Dauer 
mit solchen Vertragen arbeiten kann. Es ist daher im allgemeinen von 
ihnen abzuraten. Insolchen Fallen tut man meist besser, sich in billigen 
Zeiten gewisse Vorrate, die man in absehbarer Zeit verarbeiten kann, hin-
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zu1egen. Der Zinsverlust wiegt da weniger schwer, als die Unsicherheit 
der Kalkulation. 

Einzelbestellungen werden bei norma1en Objekten am besten in del' 
gewohnlichen Briefform gemacht ohne Vertrag, jedoch nie miindlich 
sondern stets schriftlich. AuBerdem muB ausdriick1iche Gegenbestatigung 
der Bestellung mit Annahmeerklarung, am besten unter Wiederholung des 
Textes, verlangt werden. Letztere ersetzt auch die Erk1arung, daB der 
Lieferant mit del' Bestellung in allen Punkten einverstanden ist. Die Kon
trolle uber die erfo1gte Bestellung von einzelnen Stucken kann durch eine 
Kartothek gefuhrt werden. Fiir jede Ware wird eine besondere Karte 
ange1egt, die durch Leitkarten nach Warengattungen unterteilt sind. 
Der Anmahnungstermin wiirde dann durch ein Reiterchen, ahn1ich wie 
bei Form. 13 markiert, ebenso del' Lieferungstermin, dieser durch ein 
andersfarbiges Reiterchen. 1st Anmahnung erfolgt, wird das erste Reiter
chen abgenommen, ist Lieferung erfolgt, das zweite. Zur Ersparnis von 
Portokosten und Arbeit, kann die Anmahnung in weniger dringenden 
Fallen wegfallen, und erst wenn der Lieferungstermin wesentlich uber
schritten ist, gemahnt werden. Die Mahnung nach Ablauf des Liefertermins 
erfolgt am besten gleich in Form einer 1nverzugsetzung (Form. 12), weil 
eine solche die juristische Handhabe gibt, um durch zu spate Lieferung 
entstandene Schadenersatzanspriiche geltend zu machen. Allerdings muB 
dabe~ berucksichtigt werden, daB die gewahrte Nachfrist del' Lage des 
liefernden Werkes und der Ware se1bst angemessen gesetzt werden muB. 
Eine solche Inverzugsetzung wird, wenn ein Schadenersatz wirklich geltend 
gemacht werden sollte, am besten eingeschrieben geschehen. Gewohn
lich wird sie jedoch so schon genugend wirken. Die Kartothek, die hier 
eben empfohlen wurde, um Bestellung und Anlieferung zu kontrollieren, 
hat den groBen Vorteil del' Ausdehnbarkeit, und ermoglicht eine schnelle 
Auffindung aller Bestellungen. Sie gibt jedoch den aufgebenden Betrieben 
nicht die Moglichkeit del' Kontrolle, ob wirklich bestellt, gemahnt und 
geliefert ist. Wenn diese Kontrolle gewiinscht wird, ist die Anlage von 
Bestellbuchern sehr wertvoll. Jeder Betrieb, welcher Bestellungen an das 
Bestellbureau aufzugeben hat, erhalt ein Buch, in das er jeden Tag seinen 
Bedarf, genau bezeichnet nach Art und Giite del' 'Ware, technischen Be
dingungen fUr Lieferung und Abnahme, unter Empfehlung von gewissen 
Firmen, bei denen er nach Moglichkeit bestellt haben mochte, eintragt. 
Es sind in diesem Buch auBer den angegebenen noch 5 Spalten vorgesehen 
fiir "angefragt", "angeboten", "bestellt", "angemahnt", "geliefert", in 
denen die betreffenden Daten von der Bestellungsabteilung eingetragen 
werden. Von jedem diesel' Bucher existieren zwei Stuck, eins derselben 
liegt bei dem betreffenden Betrieb, das andere im Bestellungsbureau. Jeden 
Morgen werden die Bucher ausgewechselt. Dann kann· die aufgebende 
Abteilung sehen, ob angefragt usw. ist, und kann ihre weiteren Bestellungen 
in dieses Buch eintragen, wahrend das andere Buch in der Bestellungs
abteilung bearbeitet wird. 

Bei den oben erwahnten Abschlussen laBt sich dieses Verfahren nicht 
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so durchfiihren, weil die aufgebende Abteilung meist nicht iibersehen kann, 
ob Abschliisse gemacht werden sollen oder nicht. FUr diese legt sich die 
Bestellungsabteilung selbst ein Buch an, in dem samtliche . Bedingungen 
des Abschlusses eingetragen werden. Dieses Buch wandert nicht, sondern 
bleibt in der Bestellungsabteilung liegen. In ihm werden die Teillieferungen 
abgeschrieben und kontrolliert, wann der Rest geliefert ist. Wird eine im 
Bestellbuch bezeichnete Ware auf AbschluB genommen, schreibt dann 
der bestellende Beamte in das Bestellbuch mit rot "auf AbschluB" 

AuBer dem normalen Bestellbuch, in welches alle diejenigen Waren 
eingetragen werden, die fUr die Fabrikation, und solche, die im Betrieb 
seIber gebraucht werden, muB noch ein Bestellbuch eingerichtet werden, 
das sog. Bestellbuch der Direktion. In dieses Buch, das auch nur einmal 
existiert, schreiben alle Abteilungen diejenigen Waren, Maschinen usw. 
ein, die eine Vermehrung der Fabrikanlagen bedeuten. Das Buch lauft 
nach einer solchen Eintragung nicht direkt zur Bestellungsabteilung sondern 
erst zur Direktion. Diese bespricht die Vermehrung in den Konferenzen 
mit den Abteilungsvorstanden, und versieht dann die betreffende BesteUimg 
mit einem Genehmigungsvermerk oder streicht sie. Erst dann lauft das 
Buch zur Bestellungsabteilung zuriick, wo es gewohnlich aufbewahrt wird. 
Hiernach erfolgen gegebenenfalls Auftragserteilungen. 

Die Frage, wo eingekauft werden soll, ist in bestimmten Formen nicht 
zu beantworten. Man soll eben immer da einkaufen, wo die Ware am giin
stigsten zu erhalten ist. Wenn moglich, ist ein Einkauf am Orte dem von 
auBerhalb vorzuziehen, weil die personliche Fiihlung eine schnellere und 
auch bessere Lieferung ermoglicht, als der Schriftverkehr nach auBen. 
Massengiiter miissen auch moglichst in der Nahe beschafft werden, da die 
Fracht bei ihnen eine groBe Rolle spielt. Um festzustellen, wo Massenguter 
am giinstigsten eingekauft werden, kann man sich Karten beschaffen, 
in denen die Lage der Steinkohle, Braunkohle, der Erze oder der Standorte 
verschiedener Holzer und deren Ausbreitung verzeichnet, und in denen 
nach Moglichkeit auch die Eisenbahnen angegeben sind. Man fragt am 
giinstigsten Z. B. bei Eichenholz gleich dort an, wo die ausgedehntesten 
Waldungen dieser Holzarten bei geringster Entfernung von der Eisenbahn 
und vom Ort der Bestellung selbst vorhanden sind. Wasserfracht ist in 
diesen Fallen ganz besonders zu berucksichtigen. 

Da~die Bestel ungsabteilung nur in seltenen Fallen soviel technische 
Kenntnisse hat wie die Aufgebenden, so halt erstere nach Moglichkeit 
die Fiihlung immer aufrecht, und benutzt die anderen Abteilungen zur 
Begutachtung von Angeboten, Abnahme und Aufstellung der Bedingungen 
bei Auftragen. Aus diesem Grunde ist es stets erwiinscht, daB die tech
nischen Abteilungen wichtige Bestellbriefe mitzeichnen. Wenn Maschinen 
oder Werkzeuge fUr die Fabrik selbst beschafft werden sollen, so werden 
am besten schon von vornherein diejenigen Beamten, oft auch die 
Arbeiter, die spater mit den Maschinen arbeiten sollen, und vorher schon 
mit ahnlichen Maschinen zu tun gehabt haben, zur Beratung mit heran
gezogen. Das Interesse der Leute wird dadurch geweckt, und bereits bei 
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der Bestellung manche 'Verkstatterfahrung, die an anderen Stellen noch 
nicht bekannt ist, nutzbar gemacht. Auch bei Beschaffung ganz neuer 
Arten von Arbeitsmaschinen ist dieser Weg zu empfehlen, da er den Wider
stand, auf d~n man sonst bei N eueinfiihrung von Maschinen gewohnlich 
in der Werkstatt stoBt, fast ganzlich beseitigt. 

Wenn man ganz neue Anlagen schafft, ist es selbstverstandlich, daB 
man die Leistungsfahigkeit der einzelnen Maschinen genau so gegen
einander abstimmt, daB stets die nachste Maschinengruppe das Material 
verarbeiten kalll, welches von der vorhergehenden zugearbeitet wird. Bei 
Ersatzbeschaffung einzelner Maschinen wird dieser Grundsatz haufig genug 
nicht beachtet. Wenn irgend eine Arbeit in Riickstand gerat, pflegt der 
Meister und auch wohl der Betriebsingenieur sich damit zu entschuldigen, 
daB die betreffenden Maschinen fiir die geforderten Leistungen nicht ge
niigen. Es wird dann ein weiterer Maschinensatz angeschafft, der als 
Zwischenglied viel zu stark ist. Es geniigen dann die vorhergehenden 
und die nachher folgenden Satze nicht, und Stockungen treten von neuem 
ein. So bleibt man immer beim Beschaffen von neuen Maschinen, ohne die 
gesamte Werkstatt wirklich auszunutzen. Wenn wichtige Maschinengruppen 
zur Neubeschaffung vorgeschlagen werden, ist es vorteilliaft, an Hand immer 
wieder vorkommender Arbeitsvorgange sich die Leistungsfahigkeit der zu
und der wegarbeitenden Gruppen aufstellen zu lassen, und an Hand dieser 
Aufstellung zu priifen, ob der Punkt, an welchem die Maschine eingesetzt 
wird, wirklich der schwachste ist, oder ob eine ganz andere Mas chine besser 
angescha£ft werden miiBte. Man kommt bei derartigen Aufstellungen zu 
ganz interessanten Ergebnissen, und die Arbeitsstockungen zeigen sich 
oft als Folgen von Organisationsmangeln und nicht als Folge von ungleicher 
Leistungsfah;gkeit hintereinander arbeitender Maschinengruppen. Auch 
mit dem Werkzeug treten ahnliche Falle ein, und man muB bei Neube
schaffung von groBeren Werkzeugmengen nicht nur kontrollieren, welche 
Werkzeugmengen von den neu geforderten bereits vorliegen, sondern 
welche Werkzeugmengen in den Nachbargruppen vol'handen sind. Es 
muB z. B vermieden werden, daB nach Neubeschaffungen die Pl'eBluft
nieterei so leistungsfahig wird, daB die Aufreiberlwlonnen nicht mehr vor
arbeiten oder die Stemmerkolonnen nicht mehl' nacharbeiteri konnen. 

Es ist immer vorteilliaft, wenn die Betriebsleiter und auch der Leiter 
del' Einkaufsabteilung, bei wichtigen Neuanschaffungen die Dil'ektion, die 
Vel'tretel' del' anbietenden Firmen nicht auf den schriftlichen Weg ver
weist, sondern die Betl'effenden empfangt. Allerdings wil'd Voraussetzung 
sein, daB der betreffende Ingenieur, del' die Maschinen und Werkzeuge 
anbietet, dieselben wirldich erhlal'en und mit ihnen arbeiten kann. 
Wenn man mit einem Kaufmann verhandeln muB, ist zu verlangen, 
daB er die angefol'derten Maschinen wenigstens in ihrer Bauart genau 
erhlal'en und ihl'e VorteilB dal'stellen kann. Bei Riicksprache mit den 
Vertretern kann der Besteller viel lmnen, besondel's wenn el' fUr eine 
gleiche Lieferung mehrel'e Herren nacheinander empfangt, und mit die
sen Herren zu verhandeln vel'steht. Jeder del' Vel'tl'etel' wird dann die 

Sac h sen b erg, Organisationsgrundlagen. 8 
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Vorteile seiner Maschinen, und mancher auch die Nachteile des Kon
kurrenten mitteilen. Aus allen Mitteilungen zusammen wird der tiichtige 
Ingenieur meist in der Lage sein, die Maschine mindestens so gut zu be
ur'f!eilen, wie 'der Spezialist. Bei richtigem Ausfragen hat er alle die Punkte, 
auf die es ankommt, genau erfahren, und nicht nur den einzelnen Maschinen
typ kennen gelemt, sondem er kann auch die Vorteile und Nachteile der 
Konstruktion der einzelnen Lieferanten gegen einander abwagen. AuBer
dem lemt man bei derartigen Verhandlungen, die selbst dann empfehlens
wert sind, wenn nicht direkt angefragt ist, ganz neue Werkzeuge ke~en, 
die fiir die betreffende Fabrik von groBem Nutzen sind, und einem trotz
dem bis dahin nicht bekannt waren. 

Bei der Bestellung von Waren sollte man in allen Fallen eine Versand
anzeige in doppelter Ausfertigung verlangen. Geht das Material dann ein, 
so ist sowohl der Empfanger wie auch derjenige, der die Rechnung hat, genau 
im Bilde, was er bekommt. Von den eingehenden Versandanzeigen, wird 
die eine dahin geleitet, wo die Ware in Empfang genommen wird, die andere 
dahin, wo die Rechnung kontrolliert wird. Die erste wird dann beim Aus
laden der Waggons oder beim Auspacken der Kisten auf ihre Richtigkeit 
gepriift bzw. geandert, und geht dann an diejenige Stelle, welche die Rech
nung auf Menge kontrolliert. Es muB darauf geachtet werden, daB die 
eingehenden Rechnungen von verschiedenen Seiten auf ihre Richtigkeit 
gepriift werden. Das Bestellbureau priift sie am besten bez. des Einheits
preises und der richtigen Ausrechnung. Eine zweite Stelle priift an Hand 
der richtig gestellten Versandanzeigen, und wo diese fehlen, an Hand be
sonderer Benachrichtigung der empfangenden Stelle die Rechnung auf 
Menge. Diejenige Stelle, welche die Waren nachher zu bearbeiten hat, 
priift die Rechnung am besten auf Giite der Waren. In einem Stempel
vordruck, welcher auf jede eingehende Rechnung sofort bei Eintragung 
in das Eingangsfakturenbuch gesetzt wird, sind diese drei Stellen vor
zusehen. Es darf grundsatzlich keine ~echnung eher beglichen werden, 
bis nicht aIle drei Stellen die Rechnung anerkalmt haben. In manchen 
Fipnen ist es iiblich, diese drei Kontrollen oder eine von diesen doppelt 
vomehmen zu lassen. Dies ist ganz iiberfliissig, da erfahrungsgemaB haufig 
dieselben Fehler auch von zwei Personen immer wieder gemacht werden, 
und die Kontrolle viel scharfer ausgeiibt wird, wenn sich keiner auf den 
anderen verlaBt. Es ist mehr Wert zu legen auf gute Ausbildung der Be
amten und Erziehung sorgfaltig arbeitenden Nachwuchses wie auf solche 
Doppelkontrollen. Es ware aber ganz falsch, wenn man nunmehr der Ein
fachheit halber dem Einkaufsbureau die gesamte Priifung der Rechnungen 
iiberlassen wollte. Es wird dadurch der Bestechung Tor und Till geoffnet. 
Der Einkaufsbeamte kann die eingelieferten Waren zwar im Lager sehen 
und es ist sogar gut, wenn er sich um die Giite der von ihm bestellten Gegen
stande kiimmert. Er darf aber nie die Abnahme selbst in der Hand haben. 

Die abgenommenen Waren gehen in das Lager der Firma. Dieses Lager 
solI moglichst in der Mitte des ganzen Betriebes liegen, um Wege zu 
sparen. Es muB mit EisenbahnanschluB, Verladerampen, Wiegevorrich-
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tungen und Ahnlichem versehen und solI weit, iibersichtlich und hell sein. 
Praktisch ist es, wenn man das Lager in 4 gesonderte Abteilungen einteilt: 

1. Vorratsmaterialien, welche im Betrieb selbst gebraucht werden. 
2. Vorratsmaterialien, welche auf Kommissionen verarbeitet werden. 
3. Fiir bestimmte Kommissionen bestellte Waren. 
4. Fiir bestimmte Kommissionen bestellte und dann iibriggebliebene 

Gegenstande, soweit sie nicht allgemeine Verwendung finden konnen. 
Uber die Gegenstande unter 3 muB del' Betrieb durch ein taglich nach

getragenes Buch dauernd auf dem laufenden gehalten werden, damit er 
weiB, was eingelaufen ist. Die abgeholten Gegenstande werden dann yom 
Lagerhalter in diesem Buch gestrichen, so daB aIle noch nicht gestrichenen 
fUr die Verarbeitung zur Verfiigung stehen. Fiir die Waren unter 4: erhalt 
nicht nul' del' Betrieb, sondern auch das Konstruktionsbureau eine laufende 
Liste, auch am besten in Buchform. Beide haben die Pflicht, aIle diese 
Reste so schnell wie moglich wieder zu verarbeiten. Jeder Konstrukteur, 
del' in seinen Zeichnungen und Stiicklisten einen diesel' Gegenstande vel'
wendet, streicht den betreffenden in del' Lagel'liste und schreibt seinen 
Namen hinter den Gegenstand. Das Buch wird aIle Monate del' Direktion 
vol'gelegt und von diesel' durchgesehen. Solche Herren, die vernunft
gemaB die meisten liegen gebliebenen Stiicke vel'al'beiten, konnen zu Ge
haltsel'hohung vol'geschlagen werden. Man erzieht dadurch zur Sparsam
keit und erreicht mit geringen Mitteln eine giinstige Verwendung aller 
Lagerhiiter. Wenn derartige Gehaltserhohungen wirklich dann und wann 
clurchgefiihrt werden, ist anzunehmen, daB wesentliche Restbestande nicht 
mehr auftreten. 

Zur Ausnutzung del' Bodenflache werden vorteilhaft hohe Regale ge
baut, die cla, wo sie nicht an den Wanden stehen, als Doppelregal ausge
bildet sind, so daB sie von zwei Seiten benutzt werden konnen, und ihre 
Trennwand nul' einmal ausgefiihrt zu werden braucht. Die wertvollsten 
Materialien konnen am besten noch hinter besonderen Gittern odeI' in ge
schlossenen Schranken lagern, wozu del' Lagerhalter odeI' del' alteste 
Arbeiter selbst den Schliissel hat. Die Lagerung ist so einzurichten, daB 
gleichartige Materialien (Nieten, Schrauben, Muttern usw.) je nach GroBe 
und Form nach Moglichkeit in gemeinsamen Abteilungen untergebracht 
werden. AuBerdem soIl das Material, welches am meisten gebraucht wird, 
clem Ausgabetisch am nachsten liegen. Da die Benennungen del' Materialien 
im allgemeinen nicht sichel' feststehen, so erhalten die einzelnen Facher 
noch fortlaufende N ummern, um Verwechslungen bei del' nachher noch 
zu beschreibenden Lagerbuchhalterei vorzubeugen. Es werden dann die 
Materialien nicht nul' nach ihren Namen, sondern auch nach ihrer Fach
nummer ausgegeben. VOl' allen Dingen ist bei del' Ausgabe auch darauf 
zu achten, daB das gleiche Material immer nur nach gleichem MaBsystem 
herausgegeben wird, also entwedel' nach Kilo, Stiick, Paar odeI' nach Meter. 
Um auch hierbei Vel'wechslungen vorzubeugen, ist es empfehlenswert, 
die Ausgabeart unter del' Fachnummer zu bezeichnen. Ubel'haupt soIl 
ein jedes Stiick, was sich im Lager befinclet, in il'gendeiner Form deutlich 

8* 
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bezeicbnet werden, so daB man sofort ersehen kann, was das Stiick ist 
und wozu es gehort. Die allgemeinen Lagermaterialien sind bereits durch 
eine Facbnummer und ihren Namen am Fach einwandfrei bezeicbnet. 
Diejenigen Stiicke aber, welche auf Kommission bestellt sind, und die in 
kein Fach hineingehen, miissen eine besondere Bezeicbnung erhalten. Am 
besten geschieht das durch eine Anhangerfabne (s. Form. 23). Hierbei kann 

Eingang am: 

Komm.-Nr. 

Bestimmt {ur F. Nr. __ 

Fack Nr. 

Kilo: 

Form. 23. GroBe 120 X 60 mm. 

allerdings die Fachnummer meist unausgestellt bleiben. Schmierol und 
ahnliche Sachen laBt man am besten nicht in Fassern lagern, weil dadurch 
ein Auslaufen leicht eint:reten kann und die Kontrolle iiber den Stand 
sehr schwer ist. Fiir ihre Aufbewahrung eignet sich am besten eine kleine 
Anlage, die aus lauter groBeren geschweiBten Eisenkasten besteht, die in 
einem feuerfesten Keller unterdem Lager aufgestellt sind. Man kann die 
Fasser von auBerhalb des Gebaudes direkt in die Bassins auslaufen lassen, 
obne sie erst durch das Gebaude transportieren zu miissen, und kann das 
01 durch untergestellte Kannen aus den Bassins mittels Hahnes entnehmen. 
Fiir diesen Zweck werden die Bassins etwas hoch gestellt. Schauglaser 
werden mit Litereinteilung jederzeitige Feststellung des Behalterinhalts 
ermoglichen. 

Die einfache Verwaltung des Lagers durch sehr zuverlassige Leute ohne 
weitere Kontrolle geniigt nicht, da bei MiBgriffen in del' Wahl des Personals 
immer wieder ganz bedeutende Unterschlagungen vorkommen werden. 
Das Magazin muB genau betrieben werden, wie ein nieht zur Firma ge
horendes Handelsgeschaft. Das heiBt, jeder Eingang wird gebucht, und 
jeder Ausgang muB bezahlt werden. Die Bezahlung geschieht hier aller
dings nieht durch Geld, sondern in Form von Naehweiszetteln. Del' Kon
trolle wegen wird die Buchfiihrung des Magazins am besten nicht in diesem 
selbst, sondern an einer dritten Stelle gefiihrt, und zwar in Kartenform. 
Fiir jede vorhandene Ware wird eine Karte angelegt, etwa wie Form. 24. 
Del' besseren Unterscheidung wegen werden dann diese Karten in ver
schiedenen Farben, z. B. alles Messing gelb, Kupfer rot, Nieten blau, 
Schrauben griin usw. gewahlt. Die Kartothek wird dann in folgender Forni 
gefii.hrt: 
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Sobald der Lagerarbeiter ein Stiick in das Lager nimmt, fiillt er einen 
Zettel (s. Form. 25) aus und numeriert diese Zettel mit einer Numerier-

Lieferant 

Fach Nr. Geu;icht Einheits- Summa Preis 

Komm.-Nr. _ Kilo I Gr. Preis Mark I Pfg. 

.................... 

Deutz, _ ........... 191 _. 

Form. 25. GroBe 175X85 mm. 

maschine fortlaufend. Samtliche Zettel von einem Tage werden am Abend 
in ein Paket zusammengebunden und gehen an den Beamten, der die 
Lagerkartothek zu fiihren hat. Diesel' iibernimmt die Zettel, quittiert iiber 
die Nummern in einem Buch, das sofort an den Lagerbuchhalter zuriick
geht, und tragt samtliche Eingangszettel auf die betreffenden Karten in del' 
Eingangsspalte am nachsten Tage ein. Am iibernachsten Tage gibt er die 
Zettel nach Nummern geordnet, wieder gegen Quittung, an die Kalkulation 
weiter. Die Kalkulation verarbeitet die Zettel innerhalb eines weiteren 
Tages in noch spateI' zu beschreibender Weise und gibt sie wieder am 
nachsten Abend gegen Quittung an die Buchhaltung zuriick. In -del' 
Buchhaltung werden sie als wichtige Belege, aus denen jederzeit alle Unter
lagen wiederhergestellt werden konnen, wochenweise zusammengebunden, 
aufbewahrt. Genau in derselben Weise wird die Ausgabe gehandhabt. 
Des Unterschiedes wegen werden dort weiBe Zettel (s. Form. 26) ge
nommen. Diese werden mit einer anderen Numeriermaschine auch 
laufend durchnumeriert. und vertreten fiir den Lagerhalter das Geld. 
Die Belege werden nur von den Meistern ausgeschrieben, und sind mit 
deren voller Namenunterschrift zu versehen. Jeder Meister hat am 
besten ein Blockbuch, in dem er diese Zettel bei sich tragt. Die Haupt
sache ist, daB die Zettel nicht mit Bleistift, sondern mit Tintenstift deut
lich ausgefiillt werden, besonders unter klarer Bezeichnung der Mengen
angabe. Es dart grundsatzlich in diesen Zetteln, welche Urkunden dar
stellen, nichts geandert werden. Wenn sie in irgendeiner Form undeutlich 
ausgestellt sind, hat der Lagerverwalter den betreffenden Mann, der den 
Zettel vorlegt, zuriickzuschicken und den Zettel nochmals deutlich aus-
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fertigen zu lassen. Die gesamte weitere Behandlung ist wie diejenige der 
Eingangszettel. Aus den Kartothekkarten kann an jedem Tage nach 

Kontroll-Nr •.................................. des Empfangers. 

FackNr. 
Komm.-Nr . ........................... ' 

Gewickt EinkeitB- Summa Preis 
Kilo I Gr. Preis Mark I Pig. 

··········Ij··············· 
................................................ = 

Deutz, ........................................ 191 ................................................... . 

Form.26. GroBe 175x90 mm. 

Eintragung der Restzettel, unter Beriicksichtigung der Zettel, die noch 
im Lager liegen, der tatsachliche Lagerbestand fiir jede Ware durch Addition 
der Ein- und Ausgange festgestellt werden. Es konnen daher.mit Leichtig
keit Stichkontrollen im Lager genommen werden. 1m Grunde genommen 
sollen Waren nach auBerhalb oder an Kunden aus dem Lager nicht ohne 
Kommissionszettel gegeben werden. Damit abe! die Ausschreibung der 
Rechnung durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift nicht iibersehen werden 
kann, muB auBerdem jede Ware, welche aus dem Lager direkt weggeht, dem 
Empfanger durch eine Versandanzeige angezeigt werden. Die Kopie der 
Versandanzeige geht durch die Kalkulation, von der sofort die Angabe 
einer Kommissionsnummer in der Buchhaltung veranlaBt wird. 

Trotz aller VorsichtsmaBregeln kommen natiirlich im Lager teils durch 
Diebstahle, teils durch Fehler bei der Ausgabe doch Differenzen vor. 
Meistens sind es fehlende Mengen, die festgestellt werden. Um diese aus
zugleichen, stellt der Materialienverwalter selbst Ausgangszettel, wie 
Form. 26, aus. Diese diirfen dann nicht durch die Meister gegen
gezeichnet werden, sondern miissen der Direktion zur Gegenzeichnung vor
gelegt werden. Sie gehen dann nach Abstempelung mit der Stempel
maschine denselben Weg wie die iibrigen Ausgangszettel und werden auf 
Unkosten verbucht. 

Es gibt noch besondere Falle von Materialausgangen, welche am besten 
nicht durch Ausgangszettel belegt werden, da sie nur Verwirrung in der 
Kalkulation anrichten wiirden. Dieser Fall tritt ein bei allen denjenigen 
Geraten, welche nur leihweise und zeitweise das Lager verlassen. Es 
handelt sich da z. B. um Raumgerate und Werkzeuge, ferner um Werk-
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zeuge, die zur Reparatur eingesandt werden, Waren, die als Muster zur 
Ansicht versandt werden, Feilen zum Aufhauen, Putztucher zur Reinigung, 
Kesselanzuge fUr Monteure und Meister, Utensilien und Werkzeuge fur 
Proben auBerhalb des Werkes und ahnliche Dinge. Fur diese Sachen wird 
ein Versandbuch angelegt, welches im Lager selbst gefuhrt wird. AuBer 
der Bezeichnung und der Adresse des Empfangers enthalt das Buch noch 
Spalten fiir Datum des Ausgangs, Datum der Mahnung und Datum des 
Wiedereingangs. Durch dieses Buch ist das Lager stets gedeckt, und der 
Wiedereingang kann leicht kontrolliert werden. 

Es gibt nun noch groBere Mengen von Material, z. B. Eisentrager, Platten 
und Werkzeuge, die teils wegen ihrer Eigenart, tells wegen ihrer GroBe 
im Hauptlager nicht unterzubringen sind. Fiir diesen Fall sind Neben
lager einzurichten, welche in der Verwaltung genau so wie das Hauptlager 
gehandhabt werden. FiirWerkzeuge wird am besten uberhaupt kein Lager 
errichtet. Besser werden diese dem Betriebe sofort zum Gebrauch und 
zur Aufbewahrung uberwiesen, und dort von der Werkzeugmacherei auf
bewahrt und verausgabt. WeIm die Werkstatt mit Schlossern, welche 
eigenes Werkzeug gebrauchen, nicht zu haufig wechselt, kann man fur 
jeden einzelnen Mann eine besondere Kiste mit W" erkzeug bereithalten. 
Man beschafft dann soviel Werkzeugkisten wie Kontrollnummern fur 
Schlosser vorhanden sind, und versieht diese mit dem notwendigen Werk
zeug in reicher Ausstattung. Jede Kiste erhalt an mehreren Stellen auf
gepragt die Kontrollnummer und ebenso wird jedes Werkzeug mit dieser 
Nummer markiert. In die Kiste wird auBerdem noch eine Karte hinein
gelegt (s. Form. 27), welche doppelt vorhanden ist. Ein Exemplar wird 
dann dem Mann zugleich mit dem Kasten ausgehandigt, ein zweites bleibt 
als Belegexemplar in de! Werkzeugmacherei und ist von dem Empfanger 
zu quittieren. Die Karte ermoglicht es, daB Unterschiede in der Veraus
gabung des Werkzeugs, je nach Bedarf des einzelnen Handwerks gemacht 
werden. Beim Ausscheiden hat der betreffende Mann das quittierte Werk
zeug, und zwar mit seiner Kontrollnummer versehen, wieder abzuliefern und 
fur das Fehlende aufzukommen. Die abgegebenen Werkzeugkisten werden 
von del' Werkzeugmacherei aufbewahrt, ihr Inhalt erganzt, repariert und 
fur Neuausgabe bereitgestellt. Man ist dann bei Einstellung auch groBerer 
Mengen von Handwerkern sofort in del' Lage, sie mit dem geeigneten Werk
zeug zu versehen. Durch Aufpragung der Kontrollnummern auf das Werk
zeug selbst, wird bei Verlust ein Diebstahl nach Moglichkeit verhutet, 
da fremdes Werkzeug, wenn es abgegeben werden solI, leicht festgestellt 
werden kann. Der Nachteil dieser Einrichtung liegt darin, daB man 
etwas mehr Werkzeug unbenutzt bereithalten muB, wie es ohne dieses 
System notwendig ware. Er wird aber durch die schnellere und sichere 
Abfertigung bei weitem wieder aufgehoben. Es gibt aber auch noch eine 
ganze Anzahl anderer Werkzeuge, die nicht fur jeden einzelnen Mann zur 
VerfUgung gestellt werden konnen, weil sie entweder zu wertvoll, zu haufig 
umtauschbediirftig odeI' zu selten gebraucht werden. Fur diese vVerk
zeuge erhalt jeder Mann auf seine Kontrollmarke 5~lO Werkzeugmarken 
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Kontrollschein 
fiber 

verausgabtes Werkzeug 
an 

Marke Nr ............. . 

Stand. Namen: 

Empfangen den ....................... 191 

Abgegeben den ............. 191 

Form. 27. (Vorderseite.) 

mit seiner Kontrollnummer, fiir welche er Werkzeug bei der Werkzeug
macherei erhalten kann. In del' Werkzeugausgabe sind Tafeln vorhanden, 
an welchen fiir jedes Werkzeug ein bestimmter Raum vorgesehen ist, del' 
mit der Bezeichnung des Werkzeugs und seinem GroBenverhiiltnis iiber
schrieben ist. Unter der Bezeichnung ist eine Anzahl Haken eingeschlagen. 
Bei AQsgabe des betreffenden Werkzeugs wird die abgegebene KontrolI
nummer an einen Haken unter der Werkzeugbezeichnung angehangt und 
bei Zuriicklieferung dort wieder entfernt und dem Mann wiedergegeben. 
In manchen Fabriken, wo besonderer Wechsel in den Belegschaften die 
Regel ist, werden haufig diese Werkzeugmarken gestohlen, oder wenn sie 
verloren sind, bei Auffindung nicht abgegeben, und die Leute holen sich 
auf fremde Marken Werkzeug ab, welches dann nicht wieder zuriickkommt. 
Um diesem Ubelstand vorzubeugen, kann man noch zwei weitere Tafeln 
anbringen, welche mit den Kontrollnummern der gesamten Arbeiterschaft, 
soweit sie Werkzeug holen konnen, versehen sind. Auf der ersten Tafel 
hangen zunachst fiir jeden Mann die Duplikate del' 5 Werkzeugnummern. 
Die zweite Tafel ist leer. Wenn nun jemand Werkzeug abholen will, wird 
zunachst eine von den 5 Duplikatnummern auf die andere Tafel gehangt 
und dann erst das Werkzeug verabfolgt, wie bisher beschrieben. Sind also 
irgend welche Nummern gefalscht, wird man es dann leicht feststeIlen 
konnen, wenn der Betreffende seine 5 Nummern bereits ausgenutzt hat. Es 
hangen auf Tafel I dann keine Nummern mehr und trotzdem will sich der 
Betreffende noch weiteres Werkzeug holen. Hat er fremde Nummern 
gestohlen odeI' gefunden, so hangen auf der ersten Tafel keine Nummern 
mem .. , da die gesamten 5 Kontrollnummern sofort bei Verlustmeldung von 
Tafel I auf Tafel 2 umgehangt werden. Auf diese Art wiirde der Mann 
sofort festgestellt und entlassen werden. Bei Wiederholung derartiger FaIle 
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kann auch Strafantrag wegen Betrugs gestellt werden. Werkzeug, das viel 
gebraucht wird, ist am besten nicht jedesmal auf Kontrollnummer zu veraus
gaben, sondern einfach umzutauschen. Jeder Mann erhalt einmalig, sei es 
in die Werkzeugkiste oder auf Nummern, z. B. 5 MeiBel und 2 Putzlappen. 
Gegen Riickgabe von 5 zerbrochenen oder stumpfen MeiBeln erhalt er 5 neue 
Es muB nur darauf geachtet werden, daB er nicht gegen zwei halbe zwei 
ganze erhalt. Die Leute haben nach Moglichkeit die Bruchstiicke mit ab
zuliefern. Das Umtauschverfahren, wenn es soweit als moglich ausgedehnt 
und von sicheren Leuten gehandhabt wird, erleichtert die Werkzeugausgabe 
sehr. Fiir die Werkzeugmacherei selbst kann auch ein Lagerbuch gefUhrt 
werden. Hierin sind die Bestande an Werkzeugen in Form einer Kartothek 
eingetragen und miissen jederzeit nachgewiesen werden. Die Abgange 
werden auch eingetragen und von den Bestanden abgezogen. Sie werden 
dann von del' Werkzeugmacherei entweder durch Selbstanfertigung oder 
durch Eintragung in das Bestellbuch erganzt und das Zugegangene wieder 
zugeschrieben. Die von del' Werkzeugmacherei angefertigten werden in 
Rot, die eingekauften Werkzeuge in Schwarz eingetragen. So kann man am 
JahresschluB durchAddition del' rotenZiffern einen Uberblick iiber die Tatig
keit der Werkzeugmacherei gewinnen. Urn eine Inventuraufnahme machen 
zu konnen, muB man selbstverstandlich auch die Werkzeugkisten jederzeit 
revidieren konnen. Zu dies em Zwecke bekommt jede Werkzeugkiste 
2 Schliissel. Einen hat der Mann, einer wird in del' Werkzeugmacherei 
aufbewahrt. Man ist dadurch in der Lage, gelegentlich samtliche Kisten 
nachzusehen, und beugt einer unnotigen vVerkzeughamsterei VOl'. Der 
Diebstabl von gewissen Werkzeugen, z. B. auch von elektrischen Hand
lampen, kann dadurch erschwert werden, daB man die Stiicke anormal 
anfertigt odeI' bestellt. Sie sind erstens dadurch leicht kenntlich, zweitens 
konnen sie von dem Mitnehmenden gar nicht verwandt werden. Wenn 
man z. B. fUr Lampen und Sicherungen in groBen vVerken besondere Arten 
von Fassungen odeI' andere als EdisoJlgewinde anfertigen laBt, so sind die 
Lampen in normale Gewinde gar nicht einzuschrauben. 

GroBe \Verkzeuge, auch Werkzeugmaschinen, sind getrennt vom ge
wohnlichen \Verkzeug zu behandehl. Man sollte fUr jede Maschine ein 
besonderes Konto fUhren, worin ihr Einstandswert mit Datum, die Ab
schreibungen, Reparaturen und die Griinde fiir die Umbauten eingetragen 
sind. Man kann am Jahresende den Wert del' Maschine mit dem Geldwert 
der erforderlichen Reparaturen gegeniiberstellen, und auf diese Weise kon
trollieren, ob sich del' Betrieb diesel' Maschine iiberhaupt noch lohnt. Durch 
die Eintragungen del' Umbauten und deren Griinde kann vermieden 
werden, daB die Maschine zweimal im umgekehrten Sinn umgebaut wird, 
was bei Wechsel von Betriebsbeamten vorkommen kann. 

Als besonderes Lager miiBte neben dem Werkzeugslager auch noch 
das Holzlager besprochen werden. 1st die Tischlerei ein Nebenbetrieb, so 
lohnt meist ein Ausgabebeamter nicht, der dann in der Holzausgabe wie 
del' Verwalter des Hauptlagers zu verfahren hatte. Ein solcher Beamter 
miiBte dieselbe Ubersicht iiber die Arbeiten und dasselbe Konnen bei 
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der Beurteilung der vorratigen Holzer haben wie der Tischlermeister. 
In derartig kleinen Betrieben gibt am besten der 1\Ieister das Holz selbst 
aus und fiihrt ein Holzbuch, welches allwochentlich oder allmonatlich, je 
nach Einrichtung, in die Kalkulation zur Austragung abgegeben und mit 
dem Stempel "Ausgetragen" versehen wird. Der Meister bnn am besten 
ubersehen, ob. er fUr bestimmte Arbeiten minderwertiges oder besseres 
Holz verwenden kann, und wird sehr geneigt sein, seine besten Holzer zu 
sparen, wahrend der einzelne Tischler stets versuchen wird, sich die schonsten 
und bequemsten Stucke aus dem betreffenden Block herauszuschneiden. 
Ein tuchtiger Holzausgeber wird natiirlich ebenso wie ein Meister fUr die 
Vorrate Sorge tragen. Es muB ihm aber dann auf dem Ausgabenzettel 
vom Meister ziemlich genau vorgeschrieben werden, fur welchen Zweck 
die geforderten Holzer Verwendung finden sollen. 

Das Material muB naturlich ebenso genau kontrolliert werden, wie die 
Lohnung. Zu dem Zwecke werden die Materialzettel, wie schon friiher 
angegeben, taglich in der Kontrolle ausgetragen, und zwar in eine ahnliche 
Kartothek oder in ahnliche Kalkulationsbucher, wie sie bei der Lohnkalku
lation angegeben sind. Fur jede Kommissionsnummer und Unterkommission 
ist ein besonderes Blatt, wie friiher, eingerichtet. Der Unterschied zwischen 
Lohnkalkulation und Materialkalkulation liegt hauptsachlich darin, daB das 
Material nicht nach dem ausgegebenen Gewichte und MaBe und nicht nach 
ein fiir aIle Male festgesetzten Preisen ausgetragen werden darf, sondern 
daB der Preis jedes einzelnen Materials erst festgestellt werden muB. Fur 
diesen Zweck sind Preisbucher anzulegen. Das sind Bucher, in denen das 

.gesamte zu behandelnde Material nach Gruppen verteilt, verzeichnet ist. 
Hinter der Materialbezeichnung sind einige Spalten frei gelassen, in die 
mit Blei der tagliche Preis des Materials einschlieBlich Frachtzuschlag 
und Spesen eingetragen ist. Auf Grund der neu eintreffenden Rechnungen 
sind die Preise dauernd zu erganzen. Die Bleieintragung gestattet leicht 
.Anderungen, wenn der Preis steigt oder falIt. Es muB natiirlich darauf 
geachtet werden, daB das teuer Eingekaufte auch noch als solches aus
getragen wird, selbst wenn der Preis inzwischen gesunken ist. Auf Grund 
dieser Preisbucher werden nunmehr die in den Ausgabezetteln angegebenen 
Mengen nach Preis und Gewicht in die einzelnen Kalkulationen ein
getragen. Vielfach ist das nicht so einfach einzurichten, weil nicht nur 
Materialzettel vorhanden sind, sondern ganze Betriebe noch einzelne Mate
rialien durch andere Mittel nachweisen. So laufen die friiher erwahnten Holz
bucher in die Kalkulation ein. Dann ist vielfach die Schmiede genotigt, 
ihr Material durch die Tageskarten nachzuweisen, da es sich haufig nicht 
lohnt, . die groBen Stangen, von welchen die Schmiede ihr Eisen abhauen, 
uber die Wage zu bringen und nachher zuruckzuwiegen. Es ist in dieseru 
FaIle einfacher, das fertige Stuck zu wiegen und dessen Gewicht, sei es 
in die Tageskarten, sei es auf den Akkordscheinen einzutragen. Dann kom
men noch die Kohlennachweisungen vom Betriebe hinzu. AIle diese Einzel
heiten mussen ausgetragen werden, wenn kein Material vergessen werden 
soli, wodurch Verlust entstehen wurde. Um auch hier den piinktlichen 
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Nachweis zu kontrollieren, kann man sich einen gewohnlichen Jahres
kalender als einfache Kontrolle einrichten (s. Form. 28). Es werden 
darin aIle Eintragungen, sowohl die tiiglichen, die wochentlichen, die 
am LohnungsschluB und die monatlich notwendig sind, durch einen 
Erledigungsvermerk kontrolliert. Dallll konnen zwar noch Einzelaus-

Erledigte Materialeintragungen. 

Tag I Namen I 1 I 2 I :3 I 4 Tag I Namen I 1 I 2 I :3 I 4 Tag I Namen I 1 I 2 I :3 I 4 

4 Thelfbald. erl.._!_.,,-,-= erl. --1--------1--1---11----1,--__ _ s ::l 2.n.TrIll. I 

M :3 Cor.nel. "erI'l erl. , I 
D 4 ULrIch " i 

M 5 Anselm." iii 
D 6 J esaias" , I' 
~ Kilian _'_'_' ___ , _____ . __ F 7 Wilhbald " I' , ' 'I' I 

S 9 s .... Trill.] 1 I I 
M 10 7 BrUder "erl. i , 

D II Pius ' " I I' I 
M 12 Reinr. I " ! 1 ' 

D 13 Margar. ,I" 1 I' I' 

F 14 Gustav" , 
~AP.T .. '" _1_1 ___ ;._,_1 _____ ._11

1 
___ 

1
_ 

S 16 4. II. TrJ.D.! I I 
M 17 Ale~ius I" er!.1 erl.! i I 

D 18 Rosma I" "[' I 1 

M 19 Rufina , " I ! ] I II I 
D :10 Elias " ' 
F 21 Pra~edes !" I, I I' I ' 1 

~_~_l! -:.-a:-.l~,:_~in.I~--1 --11- -'i -.----'1-----1,----1-
M:!4 Christine "erl. I ' , 
D 25 Jakobus I" ! Ii,! 
M 26 Anna "1 I, ii, 'I ' 'I' D 27 Martha " ! , 

F 28 Pan tal. " , I I I 
S 29 Beatr,ix . ,. ".' i , 1 I i 
S :3°16.D.rrID.'----' 11--------'1--1-'11 ['--·---1'-
M :3 L German ,.. erl. erl. 

1) Jedell Tag. 3) Montags n. d. LohllUllg. 
2) Jedell Montag. 4) Am 1. jedell Monats. 

ForDl. 28. GroBe 145X265 mm, 

tragungen vergessen werden, aber nicht ganze Gruppen. Damit Einzel
austragungen nicht verges sen werden, muB jede Karte und jede Buchseite, 
weIche ausgetragen wird, queriiber den Stempel "Ausgetragen" erhalten. 
Wenn die Buchhaltung bei Ablage del' Karten und Zettel diesen Vermerk 
kontrolliert, konnen kaum noch Austragungen vergessen sein. Ein 
Materialnachweis, in ahnlicher Form wie die friiher beschriebene Lohn
kontrolle ist mil' nicht bekannt. Er ist dadurch zu ersetzen, daB del' aus
tragende Beamte jede Seite, die er ausgetragen hat, addiert und die End
zahl unter del' betreffenden Kommissionsnummer an die BuchhaItung 
weitergibt. Die BuchhaItung selbst entIastet dann das Materialkonto del' 
betl'effenden Kommission nicht ehel', bis die SchIuBzahl, weIche ihr von del' 
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Kalkulationsabteilung mit den Kalkulationszusammenstellungen iibergeben 
wird, mit der Summe der ihr mitgeteilten Einzelzahlen fiir die Kommission 
iibereinstimmt. 

Von der Abteilung, welche die Preisbiicher fiihrt und die Materialaus
tragung vornimmt, werden auch am besten die Kontrollen iiber die Frachten 
iibernommen. Es lohnt sich nicht, alle Frachten einzeln zu bezahlen. 
Daher ist es praktisch, sich von allen Giiterabfertigungen, welche das 
betreffende Werk bedienen, durch Hinterlegung einer Kautionssumme ein 
Frachtenstundungskonto anlegen zu lassen. Die gestundeten Frachten 
werden dann monatlich berechnet. Zur Kontrolle dieser Verrechnung ist 
Anlegung eines Frachtbuches anzuraten, da die einzelnen Frachtbriefe 
leicht verloren gehen konnen. In das Frachtbuch wird jeder Frachtbrief 
sofort nach Eingang etwa in folgender Form eingetragen: 

Datum Lfd. Gegenstand Waggon· Absender Gewicbt Fracht Nr. Nr: 
----

24. X. 141 I Z",I" Pluto . . . . . . 1 1 Kohle 11720 9570 I 57,00 
I 2 Eisen 589 Bauzaf, CoIn. . . . . . I 5300 10,00 " I I 25.X. 14 I 3 Kohle 93002 Dortelmann, Duisburg • I 11300 63,00 
I I 

Nach dies em Buch konnen auch noch das vom Absender angegebene 
Gewicht und das beim Entladen ermittelte Gewicht verglichen werden. 
Es konnen ferner durch ein besonderes Zeichen oder verschiedene Tinte 
gleich diejenigen Frachtbriefe angemerkt werden, die eingesandt werden 
miissen, um Frachtriickerstattung odeI' TarifermaBigung zu erlangen. 

Vorkalkulation. An Hand der bisher besprochenen Methoden kann 
in einfacher und sinngemaBer 'Weise festgestellt werden, was ein fertiges 
Stiick an Lohn und Material der Fabrik kostet, und die Zuschlage 
konnen so eingesetzt werden, daB der wirkliche Preis leicht zu er
mitteln ist. Viel schwieriger und auch folgenreicher ist die vorherige Er
mittelung der Kosten eines Stiickes, welches bisher noch nicht angefertigt 
ist, die sog. Vorkalkulation. Die Vorausbestimmung des Preises soll sich 
genau denselben Gruppen anschlieBen, die in den Nachkallmlationen ge
wahlt worden sind, so daB samtliche Untergruppen del' Vorkalkulation 
mit den Untergruppen del' Nachkalkulation iibereinstimmen und diesen 
gegeniibergestellt werden konnen. Die Art, wie man die Vorkalkulation 
vornimmt, wird also von vornherein durch die Gruppeneinteilung del' 
Nachkalkulation mit bestimmt. Man kann Z. B. den Preis eines fertigen 
Stiickes dadurch festsetzen, daB man sein Gewicht ausreclmet und sagt: 
Ein Kilo eines gleichen oder ahnlichen Stiickes hat fertig bearbeitet bis
her 1 M. gekostet. Wieviel kostet ein Kilo des neuen Stiickes. Es wird 
auch 1 M. kosten. Hierbei laBt man zu dieser Summe entweder bei etwas 
schwieriger Arbeit Zuschlage, fUr einfachere Bearbeitung Abziige zu. Man 
hat dann also nicht nul' die Gewichte del' zu kalkulierenden Gegenstande 
auszurechnen und danach an Hand ahnlicher Stiicke den fertigen Preis 
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abzuschatzen, sondel'll auch noch die verschiedenen Schwierigkeiten del' 
Bearbeitung, sowie Preisdifferenzen des Rohmaterials zu berucksichtigen. 
Wenn jedoch in der Nachkalkulation nicht der Preis fur das ganze Stuck zu
sammengefaBt ist, sondern die einzelnen Preise del' verschiedenen Arbeits
vorgange fUI; sich gebracht werden, so ist es nicht mehr vorteilhaft, diese 
Freise einfach zusammen zu ziehen und dann mit Gewicht zu kalkuli~ren, 
sondel'll man muB nunmehr die Lohne fUr die einzelnen Arbeitsvorgange 
fur sich abschatzen und in den gleichen Gruppen wie in der Nachkalkulation 
zusammenstellen. Am einfachsten sind die Lohne durch Vergleichen del' 
zu bearbeitenden Flachen unter Zuhilfenahme der Werkstattbeamten zu 
veranschlagen, wobei jedoch die Rucksicht auf die Maschine, auf welcher 
das betreffende Stuck bearbeitet werden soll,,J1icht verges sen werden darf. 
Beansprucht ein neues Stuck einem alten gegenuber nicht nur wegen seiner 
groBerenFlachen mehr Lohn, sondel'll auch eine Bearbeitung auf teureren 
Maschinen, weil es fiir die kleineren zu groB wird, so muB der Preis ent
sprechend hoher eingesetzt werden. Wenn es sich aber nicht mehr urn 
Einzelstilcke handelt, sondel'll urn Massenartikel, so kann eine V orkalku
lation auch noch stattfinden. Sie wird abel' besser durch Probeanfertigung 
groBerer Satze der betreffenden Stucke erganzt odeI' kontrolliert. Ein 
tuchtiger Betriebsdirektor kann selbstverstandlich auch im Massenbetriebe 
ziemlich genau abschatzen, ob eine neue Konstruktion sich wesentlich 
giinstiger stellt als eine altere, und wie groB die V orteile etwa sein konnen. 
Da aber zu viel von Kleinigkeiten und auch von Einrichtungen abhangt, 
die sich wahrend des Betriebes zum Teil noch verandern lassen, ist del' 
Probebetrieb stets erwiinscht. Urn die Vorkalkulation, von der ein groBer 
Teil der Rentabilitat abhangt, mit der Nachkalkulation vergleichen und 
feststellen zu konnen, ob Fehler in der Vorkalkulation gemacht worden 
sind oder in der nachherigen Durchkonstruktion, oder ob sie in der 
Werkstattenleitung liegen, kann wieder die Zusammenstellung, Form. 20 
empfohlen werden. 

Statistik. 
In jedem, selbst im kleinen Geschaft, soUte del' Statistilt ein moglichst 

weiter Spielraum gelassen werden. Sie bietet die einzige Handhabe, durch 
die schon der hleine Betriebsbeamte jeden seiner Meister und sich selbst 
kontrollieren kann, durch welche der Direktor seinen ganzen, selbst den 
kompliziertesten Betrieb jederzeit durchschaut, und vermittelst deren 
del' Aufsichtsrat, ohne sich personlich urn die inneren Angelegenheiten des 
Geschafts zu kummel'll, stets den Uberblick uber alle wichtigen Vorgange 
und Veranderungen behalt. Voraussetzung hierbei ist: 

l. daB die Statistik wahl' ist, 
2. daB die leitenden Gesichtspunkte unter denen sie gefUhrt wird, 

eindeutig und hlar sind, und 
3. daB nicht aus einzelnen Zahlen, sondel'll nur aus dem Gesamtbilde 

SchluBfolgerungen gezogen werden. 
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Es muB beachtet werden, daB die Statistik zwar die schonsteLeit
linie durch aIle Wirrnisse des Geschaftslebens gibt, daB sie aber leicht
sinnig oder falsch angewandt auch das GegeI?-teil von dem zeigen kann, 
was sie zeigen soIl. Es wird hier am einfachsten sein, um den 'Vert der 
Statistik fiir die verschiedenen Fabrikationszweige zu beweisen, einzelne 
Beispiele durchzugehen. 

Die einfaehste Form ist z. B. schon in Form. 1 gegeben. Dieses Formular 
gibt eine statistisehe Zusammenstellung iiber die steigenden Lohnsatze 
des betreffenden Arbeiters, iiber seine Gesundheit, iiber seine Fiihrung 
und auf der Riiekseite tiber seine Verdienste. Mit diesem statistisehen For
mular hat also der Betriebsleiter schon eine Darstellung alles dessen in der 
Hand, was er von dem Ma:qp. iiberhaupt wissen muB. Es geniigt fiir die 
Gesamtkontrolle des einzelnen Arbeiters. 

Die Kontrolle einer Tatigkeit des Meisters ist z. B. folgende: Bel Briicken 
und Sehiffen werden geschlagene Nieten im allgemeinen nach Stiickzahl 
bezahlt. Der Meister hat also nicht nur die Pflieht, zu priifen, ob die Nieten 
gut geschlagen sind, sondern diese auch nachzuzahlen. Hierbei verlaBt er 
sieh haufig auf die Angaben del' Leute, die in solchen Fallen immer dazu 
neigen, falsche Angaben zu machen. Die Nieter wollen selbstverstandlich 
moglichst viele Nieten bezahlt bekommen und zahlen ganze Reihen dop
pelt. AuBerdem wird auch gern ein falsches Feld als Anfang del' Nietarbeit 
der betreffenden KolOlmen angegeben, so daB ganze Nietenfelder doppelt 
gerechnet werden, wenn del' Meister nicht die Nieten, welche er gezahlt 
hat, sauber anstreicht. Es kommt also ganz auf die Zuverlassigkeit 
-des Meisters an, ob das Geschaft mehr Nieten bezahlt als geschlagen 
worden sind, und dadurch Schaden hat. Wenn sich nun der Betriebs
leiter die Anzahl der fur eine bestimmte Kommission ausgegebenen 
Nieten vom Magazin geben laBt und sieh ebenso von dem Kalkulations
bureau die Zahl der fUr die gleiche Kommission als geschlagen bezahlten 
Nieten anfordert, so miissen diese beiden Zahlen iibereinstimmen. Die 
Ubereinstimmung darf aber nur bis zu einem gewissen Prozentsatz, nicht 
bis zur absoluten zahlenmaBigen Deckung gehen. 1m letzteren Falle ware 
wiederum gemogelt worden, was allerdings sehr schwer moglich ist. Die 
Differenz zwischen beiden Zahlen gibt den Verlust durch Abbrand usw. 
Es miissen also immer etwas mehr Nieten ausgegeben sein, als ge
schlagen bezahlt sind. 1st das Umgekehrte der Fall, so hat der Meister nicht 
richtig gezahlt, sind aber wesentlich mehr Nieten ausgegeben alsge
schlagen, so ist wiederum der Abbrand zu hoch oder es sind groBere Posten 
von Nieten gestohlen worden. Man kann natiirlich diese ganze Statistik 
iiberfliissig machen, indem man die Nieten in der Zeichnung auszahlt und 
die Anzahl hierfiir ausgibt, so daB von vornherein nicht mehr gezahlt wer
den als in der Zeichnung stehen. Abel' diese MaBregel ist in vielen Fallen, 
z. B. im Schiffbau, wo die Nietenteilungen nicht ausgezeichnet werden, 
kaum ausfiihrbar. 

Eine weitere Kontrolle, sowohl des Arbeitel's wie des Meisters ist die 
Zusammenstellung del' Ubel'verdienste bei gleichen und ahnlichen Arbeiten 
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iiber mehrere Jahre hinaus. Bei jungen Geschaften kann man verlangen, 
daB diese Uberverdienste zunachst immer steigen und sieh dann auf einer 
gewissen Rohe halten. Bei alten Geschaften kann man wenigstens erwar
ten, daB die Uberverdienste 
nichtsinken. Tun siedas doeh, 
so muB man beobachten, ob 
man schleehtere Arbeiter be
kommt, ob der alte Stamm im
mer mehr abbroekelt oder ob 
sich die Aufsicht und Anlei
tung ,:,esentlich verschlech
tern. Die Schaden konnen 
dann noch imAnfang verhiitet 
werden, ehe sie zu sehr einge
rissen sind. Viel£ach liegt der 
Grund fiir das Zuriickgehen 
del' Akkordiiberverdienste nur 
darin, daB ein jiingerer Meister 
die alten Leute etwas hart an
faBt, und daB sich einer nach 
dem anderen nach einer an
deren Arbeitsstelle umsieht. 
Der Schaden ist oft durch 
eine Mahnung des betre££en
den Meisters wieder gut zu 
machen. 

Auch die Zusammenstel
lung der Betriebsunkosten 
(Form. 21) gibt eine dauernde 
Kontrolle und ermoglicht es, 
an Rand del' Durchschnitts
zahlen der vorhergehenden 
Jahre, welcheamKopf der Zu
sammenstellung stehen, jede 
UnregelmaBigkeit sofort fest
zustellen und ihre Grilnde auf
zusuchen. Die Gesamtsumme 
der Betriebsunkosten der ein
zelnen Werkstatten wird am 
bestenfortlaufend jahrlich auf 
JYlillimeterpapier graphisch 
aufgetragen, und man ver
sucht immer, die Linie des be
tre££enden Jahres zu halten. 
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"Vo sich die beiden Linien sehneiden, hat man besondere Aufmerksamkeit 
hinzuwenden. 

Sac h sen be r g, Organisationsgrundlagen. 9 
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Die graphischen Eintragungen sind uberhaupt sehr zu empfehlen. So 
ist z. B. in Form. 29 die Arbeiterzahl einer Firma graphisch eingetragen. 
Dieses ermoglicht noch nach J ahren Vergleiche del' Produktionsfahigkeit 
der betreffenden Firma bei verschieden starker Belegschaft anzusteilen. 
Auch dieses Formular kann noch wesentlich mehr ausgebaut werden, wenn 
z. B. die Hochstkurve als solche bestehen bleibt abel' noch nach dem Hand
werk der zur Zeit in Dienst befindlichen Arbeiter unterteilt wird. Bei 
Firmen, die an einzelnen groBen Objekten arbeiten, wie z. B. Bruckenbauan
lagen, Kesselschmieden, Schiffswerften kann in das gleiche Schema die 
Arbeiterzahl, welche jederzeit an den einzelnen Objekten tatig ist, so 
eingetragen werden, daB man aus dem Bilde ersieht, wieweit ei?erseits 
jedes einzelne diesel' Objekte und zugleich aile zusammen die Arbeiter
kraft der Firma in Anspruch genommen haben. Man hatte dann z. B. im 
anliegenden Schaubild am 23.3.01 zunachst, wie angedeutet, Schiff 1 einzu
tragen. Dieses Schiff ware am L 10. 03 beendigt. Daruber lage Schiff 2, 
dessen Arbeiterzahl von Punkt 1 aus abgesetzt werden muB bis Punkt 2. 
Von Schiff 2 ware Ende Oktober eine Menge Leute weggenommen und die 
Restarbeit mit dieser Arbeiterzahl durchgefiihrt, bis es Ende September 1902 
fertig ware. Von Punkt 2 aus bis Punkt 3 willden dann noch die Leute auf
gesetzt, die fUr Reparaturen notwendig waren. Am 1. Oktober 1902 wiirde 
Schiff 4 beginnen. Nach Beendigung von Schiff 1 wiirde die Arbeiterzahl von 
Schiff 4 von del' Standlinie aus abgesetzt usf. Weiter ist das Beispiel nicht 
durchgefUhrt. 
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Noch viel wichtiger ist die graphische Au£tragung der Anzah! der 
einzelnen Arbeiter der verschiedenen HandwerkerklassenJ wel(lhe bei einem 
groBen- Bau bescha£tigt~sind (s. Form 30). Wenn man eine solche Auf
tragung, bei der samtliche Arbeiterzahlen von der Standlinie aus aufge-

tragen sind, zur Hand hat, kann man zunachst noch nachtraglich beurteilen, 
ob die Leute auch richtig angesetzt sind, ob die Zeichnungen £ertig waren, 
oder ob viele Leute wahrend deR Baues wieder zuriickgezogen werden muBten, 
wei! irgend etwas nicht geniigend vorgearbeitet war. Dann kann man fUr 

~* 
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ahnliche Bauten von vornherein beurteilen, mit welcher Arbeitermenge 
man zU rechnen ];lat, oder ob man die Fertigstellungszeit noch verkiirzen 
kann, wenn man geniigend Leute zur Verfiigung hat. AuBerdem kann man 
llmgekehrt aJIS der Lohnkurve die notwendige Arbeiterzahl und die Zeit 
bestimmen, wenn man fiir einen ahnlichen Bau eine bestimmte Vorkalku
lation zur Hand hat. Fiir den Eingeweihten, der das betreffende Objekt 
kennt, laBt sich schlieBlich jede Montagezeit aus diesem Blatt ablesen. 

Auch die Leistungen eines technischen Bureaus lassen sich durch ein Blatt 
(Form. 31) kontrollieren. Es ist hier die Anzahl der einzelnen Zeich
nungen, welche in den verschiedenen Jahren fertiggestellt wurden, graphisch 
aufzutragen. ';Y enn man eine solche Arbeit beginnt und sie nur 2 oder 3 
Jahre durchfiihrt, so kann sie zu groben Fehlschliissen fiihren. Dieses 
Blatt zeigt so recht die Gefahren einer Statistik, wenn sie falsch angewandt 
wird. Zwei Zeichnungen sind in ihrem ganzen Wesen derartig verschieden, 
sowohl in ihrer GroBe, rein flachenmaBiger und geistiger Arbeit, die in 
ihnen steckt, daB sie eigentlich gar nicht miteinander verglichen werden 
konnen. Hier kann man, urn Vergleiche herzustellen, nur das Gesetz der 
groBen Zahlen anwenden. Es itlt anzunehmen, daB der Durchschnitt der 
Zeichnungen in 10 Jahren im gleichen Geschaft bei gleichen Zahlen auch an
nahernd die gleichen Leistungen erfordern wird. Wenn also die Leistung 
so steigt, wie hier in den Jahren 1909 und 1910 zu sehen ist, und sich an
nahernd auf. dieser Hohe halt, so darf darauf geschlossen werden, daB die 
Ausnutzung des technischen Bureaus eine bessere geworden ist, wenn die 
Gehaltssumme, welche fiir diesen Zweck aufgewandt ist, nicht wesentlich 
gestiegen ist. 1st die Gehaltssumme gestiegen, so bleibt immer noch der 
Vergleich iibrig, urn wieviel Prozent stieg die Gehaltssumme, urn wieviel 
Prozent die flachenmaBige Leistung. Abel' auch diese SchluBfolgerung 
kann wieder zu Fehlern fiihren. Nehmen wir an, die Leistung sei wirklich 
so wie in den Jahren 1909/10 gestiegen, ohne daB die Gehaltssumme ge
stiegen ware, es hatten sich dagegen im Betriebe viele Fehler herausgestellt, 
so konnte die Gesamtleistung doch gesunken sein. Man sieht also gerade 

Aufstellung del' jahrl. Endsummen d. Gehalter von 1900 abo 

Jahr Zahl der Betriebs- I Techn. I Kaufm. Gesamt Beamten beamten Beamten Beamten 

1899/1900 13 3 6826 70 3 2551 85 7 10363\60 19741 15 
1900/01 13 3 7700 - 3 4520 - 7 6192 - 18412 -
1901/02 14 4 10523 60 3 3741 - 7 6810 - 21074 60 
1902/03 15 5 10955 - 4 4074 65 6 5474 - 20503 65 
1903/04 16 5 11095 - 3 3627 50 8 5737 50 19460 -
1904/05 18 5 11685 - 5 5544 - 8 7430 60 24659 60 
1905/06 19 5 12234 - 5 6540 - 9 9693 80 28467 80 
1906/07 21 6 15008 - 5 6985 - 10 11440 25 33433 25 
1907/08 22 7 16700 - 5 6(j05 - 10 13657 10 36952 10 
1908/09 24 7 16890/- 6 8847 11 14845 62 40572' 62 
1909/10 27 7 17503135 8 10248 25 12 16318 70 44070130 
1910/11 32 10 22649150 8 10273 10 14 19324 70 52247 30 
1911/12 35 9 20605 - 8 12819 - 18 24670 33 58094i 33 

Form. 32. 
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aus diesem Beispiel, daB nur derjenige, der die Verhaltnisse genau kennt 
eine derartige Statistik beurteilen kann. 

Fur die Direktion ist auch die Zerlegung der einzelnen Bilanzposten 
und deren Steigen und Sinken in den versehiedenen J ahren von Wichtig
keit. So gibt z. B. Form. 32 im Anhang die Aufstellung und jahrliche 
Endsumme der Gehalter samtlieher Beamten eines kleineren Geschafts 
in 13 verschiedenen Jahren. Form. 33 gibt die Zusammenstellung samt
lie her einzelnen Posten des Gewinn- und Verlustkontos. Diese Zusammen
stellung sollte man sich monatlich bei Fertigstellung der Rohbilanz machen 
lassen, so daB' man an jedem einzelnen Posten kontrollieren kann, ob er 
gestiegen ist. Wenn dies der Fall ist, muB es genau begriindet werden 
konnen, wenn nicht grobe Fehler gemacht sind. Z. B. muB das sprung
hafte Steigen der Handlungsunkosten der Jahre 1907/8 und 1908/9 ganz 
besondere Griinde haben. Solche Fehler konnen aber vermieden werden, 
wenn dieser Vergleich allmonatlich vorgeIegt wird, so daB sie schon in 
ihren Anfangen unterdriickt werden. 

Diese Zusammenstellungen und Kontrollen sind naturlich nicht nur fUr 
die Direktion, sondern auch fur den Aufsichtsrat von hohem Wert, damit 
diesem Gelegenheit gegeben wird, sich nach den Griinden starkerer Bilanz
verschiebungen zu erkundigen. 

Form. 34 zeigt nun das Resultat der Bilanz, und zwar monatlich 
in einer Zusammenstellung. Es ist dort angenommen, daB eine Firma aus
schlieBlich groBere Objekte, Neubauten und Reparaturen ausfuhre, und daB 
sie dann noch eine Helling besaBe, d. h. einen groBen Apparat zum Auf
landnehmen von Schiffen, fur die direkte Lohne und Materialien nicht zu 
verrechnen sind. Die Zusammenstellung ist so entstanden: Zunachst 
sind die Rechnungsbetrage fiir Neubauten, dann fiir Reparaturen unter
einander gestellt und addiert. Darunter sind die Rechnungen fUr die 
Helling, und diese Summe nochmals addiert. In der nachsten Spalte ist 
Material und Lohn verzeichnet, die fiir die links stehenden Rechnungs
betrage verwandt werden muBten. Fur die Helling fehien solche Aufwen
dungen, wie schon gesagt wurde. Die Differenz zwischen diesen beiden 
Zeilen ist dann rechts verzeichnet, woraus sich die Bruttoertrage aus den 
einzelnen Abteilungen ablesen lassen. Unter diesem Gesamtbruttobetrag 
ist dann die Summe der bis dahin aufgelaufenen Unkosten gesetzt, damit 
jederzeit verglichen werden kann, wie weit die Bruttobetrage von den Un
kosten aufgezehrt werden. In dieser Weise ist von Monat zu Monat fort
gefahren worden und Jahr neben Jahr gestellt, so daB sich hier sehr gut 
Vergleiche anstellen lassen. Die Zahlen des vorhergehenden Monats sind 
naturgemaB in den Zahlen des nachfolgenden bis zum BilanzabschluB 
wieder enthalten, so daB die Summen immer hoher werden mussen, es sei 
denn, daB in dem betreffenden Monat ein Verlustgeschaft abgeschlossen 
wurde, wie hier im Jahre 1912/13 im September angenommen 'wurde. Zu
nachst kann man die in dem betreffenden Monat erledigten Gesehafte 
jeder Art in den verschiedenen J ahren direkt vergleichen, ebenso die 'Ober
schusse, dann die Unkosten. Man hat auBerdem sofort em Bild, wiewsit 
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die Unkosten durch Uberschiisse gedeckt oder iiberdeckt sind. Wenn man 
das Bild noch verfeinern will, konnte man sogar noch die Prozentsatze der 
Bruttobetrage in die Rechnungstabelle aufnehmen. 

Eine laufende Statistik del' allmonatlichen Auftragsbestande, die so~ 
wohl graphisch wie in Zahlen a,usgefiihrt sein kann, ist fUr die Ubersicht 
von Direktion und Aufsichtsrat auch sehr wichtig. ZahlenmaBig ist sie 
sehr einfach, man schreibt an einem bestimmten Datum die samtlichen 
Kommissionsnummern, die noch nicht erledigt sind als Nummern unter
einander. Die· zweite Spalte enthalt Empfanger und Bezeichnung, die 
dritte den Rechnungswert, so daB man in der dritten Spalte schon den 
Bestand an dem betreffenden Datum hat. Will man den Zugang fiir ein 
spateres Datum haben, schreibt man in Spalte I und 2 die neu hinzu
kommenden Kommissionsnummern darunter, in SpaIte 4 deren Rechnungs
wert, so hat man den Zugang bis zu dem betreffendem Datum. Die bis zu 
diesem Datum erledigten Auftrage kann man in einer weiteren SpaIte zu
sammenfassen, so daB man auch dariiber einen UberbIick hat. Man schreibt 
dann in einer sechsten SpaIte die Summe aus del' dritten und vierten SpaIte 
zusammen, soweit sie nicht in der fUnften Spalte enthaIten ist, und erhalt 
damit den Auftragsbestand an dem betreffenden Datum. In Geschaften, 
die weniger mit Einzelauftragen arbeiten, wird es vorteilhafter sein, ohne 
besondere Benennung del' Kommissionen die Summen gra phisch zu addieren, 
und sich durch das Steigen und Sinken von del' so entstehenden Linie ein 
Bild zu machen, wie die Firma beschaftigt ist, und was sie bis zu dem be
treffenden Datum geleistet hat. 

Auch eine laufende Statistik del' sozialen Lasten in den einzelnen Ge
schaftsjahren und deren Prozentsatze, bezogen auf den erzielten Reinge
winn schafft einen guten Uberblick. Man t:rennt in diesem Faile die Be
lastung durch Berufsgenossenschaftsbeitrage, Krankenkassenbeitrage, 
fUr Invalidenversicherung und dann die allgemeine Staats-, Gewerbe-, 
Gebaude- und Betriebssteuer. Wenn man diese Summen addiert, wird 
man haufig eine normale Belastung bis zu 40 % des Reingewinns erhalten. 

Um sich ein Urteil zu bilden iiber wachsende und sinkende Leistungs
fahigkeit, sei es einer Firma, einer Filiale oder einer Werkstatt, so kann man 
die gezahlten Lohne in Beziehung setzen zum Gesamtfakturenwert der 
von der betreffenden Abteilung herausgebrachten "Vare. Man erhalt dann 
als Beziehungszahlen die Ergebnisse in Spalte C Form. 35. Das heiBt 
man kann herausfinden, wieviel Fakturenwert mit einer Mark Lohn er
zeugt worden ist. Es muB hierbei erstens beachtet werden, daB von der 
Lohnsumme aile diejenigen Lahne abzuziehen sind, die fUr allgemeine Un
kosten entstanden sind, und daB in den Rechnungsbetragen diejenigen 
Summen abzusetzen sind, welche fUr Reparaturen usw. ausgegeben werden 
muBten, wei! die Lohne dafiir als Unkosten bereits gedeckt sind. AuBer
dem mussen samtliche Abziige an den Rechnungen, Konventionalstrafen, in 
Spalte Bauch vorher in Abgang gebracht sein. Wenn man dann weiB, daB 
normale Abziige gemacht . worden sind und keine besonderen Ausfalle ver
zeichnet werden mussen, so gibt das Bild in Spalte C einen guten UberbIick 



lS6 Der Verkauf. 

A B C 

Geschaftsj ahr Gesamt-Fakturenwert der Neu- MitJl.i.l.-gezahIL 
Lahne bauten u. Reparaturen abziigl. Lohn ist an Fakt.-

RoBlauer Belastung Wert erzielt word. 

N. 892051751 263256195 M. 21 95 
1904/05 R. 48736 10 177 886 75 

" 3 65 

Sa. 1379411851 4411431701 " 31 15 
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uber die Leistungsfahigkeit des Betriebes. Es ist dabei immer gut, wenn 
man, wie es im Beispiel geschehen ist, die einzelnen Fabrikationszweige 
voneinander trennt, so etwa. Neubauten von Reparaturen oder Lokomo
tiven, Aufbereitungsmaschinen, Abteufmaschinen usw. Man kann dadurch 
evtl. Fehlern, vielleicht auch im AbschluBwesen, Ieichter auf die Spur 
kommen. 

Die gegebenen BeispieIe fur die Statistik sollen genugen. An ihrer Hand 
laBt sich ein groBes Netz weiterer Vergieichszahlen ausbauen. Je besser 
die Statistik durchgearbeitet ist, ohne unnotige Feststellungen zu machen, 
desto mehr wird sie sich lohnen und desto fester wird ein Direktor sein Werk 
in der Hand haben. 

Der Verkauf. 
Es bIeibt nun noch ubrig, einige Imrze W orte uber den Verkauf der 

Waren anzuschlieBen. Die Organisation des Verkaufswesens ist derartig 
kompliziert und hangt dabei so stark von einzelnen leitenden PersonIich
keiten ab, daB ihre Besprechnung ein vVerk fur sich verlangen wiirde. Es 
sollen daher, um diesen kurzem Uberblick nicht weiter zu belasten, nur 
wenige Andeutungen allgemeiner Natur gegeben werden. Zu unterschei
den sind solche Fabriken, die auf Vorrat arbeiten und vorratige Waren 
abzustoBen haben und soiche, die nur auf Bestellung arbeiten, und bei denen 
es sich meistens urn einzeine gr6Bere Auftrage handeIt. 1m ersteren FaIle 
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liegt meistens Massenfabrikation, im zweiten Falle Einzelherstellung vor. 
Derjenige, der groBe Mengen gleichartiger ,\Varen auf Lager hat, ist im all
gemeinen auf einen groBen Kundenkreis oder auf starke laufende Abschliisse 
angewiesen. Er ist daher nicht mehr selbst in der Lage, seine Interessen 
dem Kaufer gegeniiber geniigend zu vertreten. Er ist auf andere ange· 
wiesen, die sich mit weiter nichts beschaftigen, als damit, seine Waren in 
dem Publikum zu verbreiten. FUr dies en Zweck werden an den wichtigsten 
Verkaufszentren Vertreter angestellt, welche die Vollmacht haben, unter 
gewissen Bedingungen und zu festgelegten Preis en Abschliisse im Namen der 
Firma zu tatigen. Der Vertreter bekommt· im allgemeinen ein festes Ge
halt und von dem Wert der Abschliisse, die er vermittelt, gewisse Prozente. 
Uber diese Prozente verfiigt er frei und ist auch in der Lage, davon dem 
Kaufer Nachlasse iiber den Mindestpreis hinaus zuzugestehen. Wenn der 
Vertreter nicht an hohen Preisen interessiert ist, so wird er gewohnlich samt
liche Waren zu dem ihm gesetzten Mindestpreis abschlieBen, weil dieses 
fiir ihn das bequemste ist. Da aber die Firma nicht nur ein Interesse 
an einem moglichst groBen Umsatz, sondern auch ein solches an guten 
Preisen hat, muB sie ein Mittel suchen, den Vertreter zu zwingen, moglichst 
hohe Preise zu erzielen. Das Hochsetzen der Mindestpreise hat in diesem 
Faile wenig Zweck, da dadurch der allgemeine Umsatz stark sinken wiirde. 
Wenn man aber dem Vertreter bei Erzielung des Mindespreises, sagen wir 
4 %, bei Erzielung eines 5 % hoheren Preises bereits 5 % und bei noch ho
heren Preisen die Halfte des erzielten Mehrgewinnes zusagt, so wird sich 
der Vertreter die erdenklichste Miihe geben, die Preise der Waren seiner 
Firma hoch zu halten. Er wird es dann stets vermeiden, dem Kunden und 
dem Konkurrenten gegeniiber zu schleudern. Dieses Prinzip ist noch 
besser durchzufiihren bei solchen Firmen, die zwar Massenwaren her
stellen, diese aber stets in anderer Zusammenstellung liefern, und daher 
Ingenieure als Vertreter halten miissen, die an Ort und Stelle erst noch 
Projekte durcharbeiten. In dieser Lage befinden sich z. B. Elektrizitats
firmen. Bei derartigen Projekten konnen auch Mindestpreise gesetzt sein, 
die sich aus den einzelnen Teilen der Lieferung sowie aus den Preisen von 
Monteuren und Arbeitsstunden zusammensetzen. Da aber die Ausarbeitung 
der Projekte die verschiedensten Wege gehen kann, lassen sich ihre Preise 
gar nicht genau miteinander vergleichen. Es hangt also lediglich yom Ge
schick des Vertreters ab, ob er sein Projekt gegeniiber denen der Konku
renten durchsetzt, ohne im Preise allzu stark zu weichen. Hier pflegt die 
Anspornung, die del' Vertreter durch hohere Prozente erhalt bei Erzie
lung hoherer Preise, einen besonderen Erfolg zu haben. 

Eine dauernde Kontrolle del' Vertreter entweder durch Besuche der 
Generalvertreter oder durch Besuche der Direktion selbst, ist unbedingt 
notwendig. Man muB sich iiberall moglichst gewandte Herren mit besten 
Beziehungen zu sichern suchen, und wenn einer dieser Herren auch nur 
etwas versagt, sofort einen neuen Vertreter an seine Stelle setzen. Andern
falls kann ein ganzes Absatzgebiet fiir die betreffende Fima verloren gehen. 
Gewisse, sei es allmonatliche oder seltenere Besuche zu festgesetzten Ter-
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minen in bestimmten Kundenkreisen miissen den Vertretern vorgeschrie
ben werden. Ebenso miissen laufende Berichte iiber samtliche Besuche 
ganz gleichgiiltig, ob sie zu Geschaften gefiihrt haben oder nicht, von ihnen 
eingereicht werden. Es muB yom Vertreter auch verlangt werden, daB er 
iiber, die Verhaltnisse der einzelnen Kunden fortgesetzt berichtet, ohne 
erst danach gefragt zu werden. ,Er muB Veranderungen in der Besetzung 
der maBgebenden Stellen, in der Kreditwiirdigkeit, im Bedarf usw. seiner 
Kunden dauernd im Auge behalten und der Firma mitteilen. Auf Grund 
dieser Mitteilung- fiihrt die Firma selbst vorteilhafterweise eine Kartothek 
iiber die gesamte Kundschaft, in welcher jeder einzelne Kunde seine Karte 
bekommt. Alles Wissenswerte iiber den Kunden wird auf dieser Karte 
verzeichnet, ebenso seine Bestellungen, die Termine, in denen er zu be
stellen p£legt, die Besuchstermine des Vertreters usw. An Hand dieser 
Karten kann der Vertreter rechtzeitig zum Besuch gemahnt werden, wenn 
er selbst einen solchen vor den gewohnlichen AbschluBterminen des Kun
den vergessen haben sollte. AuBerdem konnen graphische Tafeln iiber Be
suchszahlen, Zahlen del' Abschliisse, AbschluBwerte usw. der einzelnen 
Vertreter, deren Tiichtigkeit im Laufe der Jahre recht gut erkennen lassen. 
Bei Vertretern, die auf del' Hohe sind, wird die Zahl del' Abschliisse immer 
gleichmaBig und langsam steigen, ohne daB zugleich die Besuchszahl zu 
steigen braucht. Wenn sich ein wesentliches Nachlassen eines Vertreters 
zeigt, muB auch hier, selbst nach Jahren zunachst mit einer miindlichen 
Riicksprache, gegebenfalls mit Entziehung der Vertretung eingegriffen 
werden. 

Bei solchen Geschaften, die hauptsachlich mit groBen einzelnen Ab
schliissen arbeiten, hat das Vertreterwesen weniger Zweck. Es ist hier 
wichtiger, daB sich die Direktion selbst urn jedes einzelne Geschaft ein
gehend kiimmert, die Kunden besucht und mit ihnen aIle Einzelheiten 
standig durchgeht, bis es zum AbschluB kommt. Del' Direktor muB es 
allerdings strengstens vermeiden, bei groBen Geschaften die Abschliisse 
allein machen zu wollen, W30S von manchen ehrgeizigen Herren versucht 
wird. Die Vertrage und die Konstruktionen liegen hier gewohnlich so kom
pliziert, daB die Aufmerksamkeit und Kenntnis des einzelnen nicht mehr 
dazu ausreicht fehlerlos langwierige Abschliisse durchzufiihren. Die be
treffenden Konstrukteure, die nachher den Auf trag ausarbeiten, miissen 
schon bei den Verhandlungen herangezogen werden. Es hat dies auch noch 
den Vorteil, daB bei sehr langwierigen Sitzungen, in denen die Aufmerk
samkeit nicht mehr voll aufrecht erhalten werden kann, durch Unter
brechung der Sitzung zur Besprechung mit den Konstrukteuren, Ruhe
pausen eingelegt werden konnen. Die groBen Veranderungen, die vielleicht 
wahrend del' AbschluBverhandlung noch vorgenommen werden miissen, be
dingen auch konstruktive Einzelarbeiten im Laufe del' Verhandlung und 
Rechnungen, denen del' Direktor nicht gewachsen ist. Wenn er dann ver
sucht, diese Arbeiten zu schatzen, driickt er Preise, die er zu niedrig an
gesetzt hat durch, wahrend er von normalen und zu hohen Preisen regel
maBig heruntergehandelt wird. 
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Wenn auch die technischen Einzelheiten und die Preise wahrend der 
Vertragsabschliisse noch groBen Anderungen unterworfen werden, so soU
ten doch die Vertrage selbst in ihren aUgemeinen Grundlagen, wie Zahlungs
bedingungen, Konventionalstrafbestimmungen, der Lieferzeit usw. in ihrem 
ganzen und ,wesentlich juristischen Inhalt nicht mehr verandert, sondern 
von der Firma festgehalten werden. Wenn dies absolut nicht moglich ist, 
so sollte ein Geschaft unter Veranderung der bewahrten Vertrage nicht ab
geschlossen werden, bevor der juristische Berater iiber die Abanderungen 
befragt worden ist. Wenn es moglich ist, daB sich eine Gruppe von Fabri
kanten auf einen bestimmten N ormallieferungsvertrag festlegt, so ist eine 
solche Abanderung ja iiberhaupt zu vermeiden. Dieses Ziel ist immer anzu
streben. Eine Einigung iiber Preise, zumal dann, wenn Waren verschie
dener Giite geliefert werden und dann, wenn Arbeitsmangel in der be
treffenden Industrieherrscht, wird nur sehr schwierig moglich sein; und 
haufig auch gar nicht eingehalten werden konnen. Hiergegen sind Ab
machungen iiber eine bestimmte Art von Lieferungsvertragen, Zahlungs
bedingungen und dergleichen meist leicht zu erzielen. Sie werden auch ge
wohnlich eingehalten. Diese Frage spielt aber schon zu weit in das Gebiet 
des Syndikats- und des Verbandswesens hinein, als daB ihm hier weiter 
nachgegangen werden konnte. 

Die Aufrechterhaltung der Beziehungen zum Kundenkreis und die Er
werbung neuer Kunden erleichtert auch das Reklamewesen sehr. Leider 
wird die Reklame von den meisten Firmen heute noch ganz falsch ange
faBt. Eine Anzeige in allen moglichen Blattern, in der alles mogliche darin 
steht, mid die heute hier und morgen da zu finden ist, wirkt trotz der groBen 
Kosten, die sie im allgemeinen macht, fast gar nicht. Eine Anzeige solI nur 
in wenigen fiir ihren Zweck besonders geeigneten Blattern erscheinen, aber 
hier dauernd und stets an derselben Stelle. Die Anzeige soIl dem Kunden 
nicht viel erzahlen, denn das liest er doch nicht. Sie soIl nur ganz kurz auf 
den Namen und das Fabrikat der betreffenden Firma aufmerksam machen, 
moglichst viel weiBen Raum haben, gegebenenfalls noch ein zur Firma und 
zur Ware in Beziehung stehendes Bild in kurzen kraftigen Ziigen bringen. 
Das Bild darf aber keinesfalls so wirken, daB es den Namen oder die Waren
bezeichnung irgendwie zuriicktreten laBt. Ein tiichtiger Kiinstler zum Ent
wurf der Anzeige macht sich immer bezahlt. Dann soIl man versuchen, 
die Anzeige entweder auf den Umschlag einer Zeitschrift oder wenigstens 
auf einer rechten Seite derselben unterzubringen, weil beide Stellen am mei
sten angesehen werden. 

Besser als die Anzeigereklame wirkt noch die personliche Briefreklame. 
Man soIl seinen Kunden standig Kataloge zuschicken oder in Briefen, die 
nicht gedruckt sein diirfen, denn sonst wandern sie ungelesen in den Papier
korb, immer wieder Neuheiten anbieten. Oder man kann, wenn man dazu 
in der Lage ist, eine kleine Zeitschrift versenden, die dauernd die neuesten 
Erfahrungen mit den Fabrikaten seiner Firma in regelmaBigenZeitabschnitten 
bringt. So wird man seinen Kundenkreis immer mehr erweitern und sich 
die alten Kunden halten. 
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Mit diesen kurzen Andeutungen tiber das weite Gebiet des Anzeigen
wesens soli der Uberblick tiber die Fabrikorganisation abgeschlossen wer
den. Uber jeden einzelnen der vorhergegangenen Abschnitte bestehen 
wesentlich ausfiihrlichere Abhandlungen. Wenn jedoch die Zusammen
fassung diejenigen von meinen Lesern, die zum Studium der gesamten Lite
ratur keine Zeit haben, zur Durcharbeitung einzelner Gebiete angeregt 
haben sollte, und ihnen hier und da einige neue Gesichtspunkee gegeben 
hat, so ist fur Zweck erfiillt. 
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