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Vorwort. 

Der vorliegende Band VII der Schriftenreihe der ADB gibt Bericht 
tiber die Winterarbeit der ADB-Berlin 1928/29. Er enthiilt die im Rah
men des Themas "Der Mensch im Fabrikbetrieb" gehaltenen Vortrage 
und wird erganzt durch eine kurze Einftihrung des Herausgebers fUr 
die Leser aus dem Kreise der Betriebsingenieure. Die mannigfaltigen 
Gedankengange, die im folgenden gegeben werden, k6nnen ganz natur
gemall auf eine einheitliche Annahme nicht rechnen, teilweise werden 
sie vielleicht sogar Zuruckweisung erfahren. Aus der Beschaftigung mit 
ihnen aber k6nnen fUr die Zusammenarbeit in den Betrieben manche gute 
Lehren gezogen werden. Diese entsprechend den Bedtirfnissen des je
weiligen Betriebes nun auch nutzbringend zu verwerten, ist im Interesse 
der Gesundung unserer gesamten Wirtschaft eine unabdingbare Forde
rung an die Fachgenossen. 

Berlin-Siemensstadt, im Juli 1930. 

F.Ludwig. 
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Znr Einfiihrnng. 
Ubersieht man in groBen Ziigen die Entwicklung der deutschen Wirt

schaft und insbesondere der Fertigungsindustrie, so zeigt sich, daB der 
Betriebsingenieur erst seit wenigen Jahrzehnten in die Erscheinung ge
treten ist. Noch zu den Griinderzeiten im Deutschen Reich stand der 
eigentliche Besitzer' eines Werkes selbst an der Spitze alles betrieb
lichen Geschehens. Mit berechtigtem Stolz kann von unserer deutschen 
Industrie gesagt werden, daB die iiberwiegende Zahl aller jener Manner, 
die als Schopfer umerer Industrie gelten, nicht nur Techniker mit geni
alem Schopfergeist oder kalt berechnende Verstandesmenschen, sondern 
auch von Verantwortung beseelte Gefiihlsmenschen waren. Gefiihls
menschen in dem Sinne, daB sie Auge, Ohr und helfende Hand hatten 
fiir ihre Mitarbeiter, die sie alle personlich und namentlich kannten. 

Vielfach riickt man heute von der gefiihlsmaBigen Einstellung sol
cher Manner ab, bezeichnet ihre Art, sich um ihre Arbeiterschaft zu 
kiimmern, als patriarchalisch. Wenn man aber einmal die Sonde 'an
legt und in das ganze damalige Arbeitsgeschehen hineinblickt, dann 
sieht man doch, daB eben der Besitzer und Leiter friiher derjenige ge
wesen ist, der jeden einzelnen nicht nur seinem N amen nach, sondern auch 
in seinem Konnen und Wollen kannte, mit seinem geistigen und korper
lichen Wesen vertraut war und somit, wenn auch nur gefiihlsmaBig, aber 
doch aus seinen eigenen reichen Erfahrungen heraus sehr wohl wuBte, 
was er ihm an geistiger und korperlicher Arbeit zumuten konnte und wo 
Hilfe am Platze war. Das, was wir heute durch wissenschaftliche For
schung einwandfrei zu erreichen suchen, die Arbeitsleistung eines Men
schen so zu gestalten, daB er korperlich und geistig nicht iiberanstrengt 
wird und wieder inneren Anteil an seiner Arbeit gewinnt, das konnte da
mals der Besitzer in der stetigen engen Zusammenarbeit mit den Unter
gebenen, wenn auch nur gefiihlsmaBig, aber doch mit einer gewissen 
Treffsicherheit tun, weil er eben alles am eigenen Leibe selbst mit· ver
spiirte, und weil er vielfach auch aus den Reihen seiner Arbeitskollegen 
sich heraufgearbeitet hatte und alle ihre Sorgen und Note kannte. 

Mit der Ausdehnung der Werke ging die stetige Fiihlungnahme der 
fiihrenden Personlichkeit mit den Mitarbeitern verloren. Mit der wach
senden GroBe der Belegschaft machte sich die Einteilung in verschiedene 
Abteilungen, die einem Meister zur Fiihrung iiberwiesen wurden, not
wendig. So war das erste Glied zwischen Arbeiter und FUhrer einge-
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2 F.Ludwig: 

schoben und dieser auf die Beobachtungen der Meister angewiesen. Bei 
der sprunghaften Entwicklung der Industrie und den immer groBer wer
denden Betrieben war es aber bald nicht mehr moglich, mit dieser Unter
teilung auszukommen, man ging zur Schaffung von Betriebsgruppen 
iiber, deren Leitung einem Ingenieur iibertragen wurde. Jetzt stehen 
also bereits 2 Mittler zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und die 
personliche Fiihlung zwischen Besitzer oder Leiter und Belegschaft ist 
fast vollig verlorengegangen. So wurde der Betriebsingenieur zwang
laufig der eigentliche Vermittler zwischen Arbeiterschaft, Meister und 
Besitzer bzw. Leiter des Werkes. Aus dieser Vermittlertatigkeit er
wachsen dem Betriebsingenieur die schwierigsten, aber auch die schon
sten Aufgaben. Voraussetzung fiir diese Vermittlertatigkeit ist neben 
einer volligen Beherrschung aller technischen Betriebsmittel bis ins 
kleinste ein offener, ehrlicher, einwandfreier Charakter, ein Mensch mit 
den besten Fiihrereigenschaften, mit tiefem Verstandnis fiir aIle mensch
lichen Beziehungen. Unendliche volkswirtschaftliche Werte sind dem 
Betriebsingenieur anvertraut und obenan steht der Mitarbeiter, der 
"Mensch im Fabrikbetrieb". Was besonders unter den heutigen Zeit
laufen gerade dieser Faktor im betrieblichen Geschehen bedeutet, ist 
vielerorts mit beredtem Munde geschildert. 1m folgenden nur einige 
kennzeichnende Ausfiihrungen: 

"Der Blick im wirtschaftlichen und betrieblichen Leben ging bisher im Durch
schnitt dahin, zu sehr das Stoffliche (Sachguter und maschinelle Kraft) in den 
Kreis betriebswirtschaftlicher Uberlegungen zu ziehen, wobei das stoffumformende 
Element, namlich der arbeitende Mensch, der die Arbeitsleistung sowohl aus den 
stofflichen Anlagen als auch der Maschinen wesentlich bestimmt, zu sehr ubersehen 
wurde. Es wurden etwa Forschungsstellen fUr Stahl, Kohle, Chemie, Kalk, Zement, 
Technik usw. gegrundet, aber nie eine Forschung daruber angestellt, inwieweit die 
gesamten Anlagewerte der Betriebseinrichtung durch die unendlich mannigfaltigen 
Beeinflussungsmoglichkeiten der menschlichen Arbeitskraft in ihrer Produktivitat 
erhoht werden konnten (Schurholz). 

Oder: Wir haben zuviel den groBen Organismus und zu wenig die Einzeizelle 
betrachtet. Vor dem Bestreben, die Menschheit zu begreifen, haben wir verlernt, 
den Menschen zu begreifen (Tafel). 

Oder: Zweckerkenntnis verbreiten, daB das Ganze der Wirtschaft aus Guter
okonomie und Menschenokonomie besteht, daB es die Menschenseite der Wirt
schaft ebenso grundlich zu erfassen gilt, wie die Warenseite (Goldscheid). 

Oder: Das Gemut ist im Leben der Gegenwart fast ganz ausgeschaltet und 
unterdriickt worden. Das Gemut ist aber die eigentliche Grmidkraft der Seele, 
aus der das vernunftige Denken und zweckbewuBte Handeln erst emporkeimen. 

Horneffer". 

Ich untersteIle getrost, daB es nicht jedem einzelnen unter dem 
Druck der unendlichen und zerreibenden taglichen Kleinarbeit moglich 
ist, sich mit dem gesamten Komplex der wissenschaftlichen Betriebs
fiihrung tiefschiirfend zu beschaftigen. Was Wissenschaft und Praxis 
im letzten Jahrzehnt zusammengetragen haben, sucht deshalb die ADB 
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beim VDI zu sammeln und fiir den Betrieb reif zu machen. Sie sucht be
sonders zu verhindern, daB bei dem iiberaus raschen Fortschritt, mit dem 
sich die Technik mit all ihrem Geschehen entwickelt, womoglich ganz 
wesentliche Erkenntnisse iibergangen werden. Denn leider ist die Sprache 
der Wissenschaftler oft so, daB sich die Erkenntnisse. erst nach ernstem 
Studium in brauchbarer Form fiir die Praxis herausschalen lassen. Zur 
Erleichterung der "Oberarbeitung des ganzen Arbeitsgebietes hat die 
ADB schon kurz nach ihrer Griindung ein Arbeitsprogramm mit 8 
Hauptstiicken aufgestellt, die von Wissenschaftlern und Praktikern ge
meinsam beobachtet und behandelt werden. Die 8 Hauptstiicke gliedern 
sich wie folgt: 

1. HiHswissenschaften, Ingenieurwerkzeuge, 5. MeBwesen, 
2. Werkstoffe, 6. Gemeinkostengebiete, 
3. Mechanische Arbeit, 7. Organisation, 
4. Der Mensch im Fabrikbetrieb, 8. Abrechnungswesen. 

Das 4. Hauptstiick tragt, wie wir sahen, den Titel: Der Mensch im 
Fabrikbetrieb. Schon seit Jahren wurden immer wieder einzelne Ka
pitel daraus in Berlin sowohl als auch bei den verschiedenen ADB
Ortsgruppen im Reich behandelt, ohne dabei einheitlich vorzugehell. 
Deshalb wurde von der ADB-Berlin versucht, eine Vortragsreihe iiber 
das Thema "Der Mensch im Fabrikbetrieb" aufzustellen und sie so zu 
gestalten, daB aIle Kernpro bleme dem Betriebsingenieur einmal vor 
Augen gefiihrt werden. 

Um das menschliche Geschehen im hastenden Betrieb voll ~u erfassen, 
miissen wir zunachst horen, was die Wissenschaft uns an Erkenntnissen 
bringt. So wird zunachst der Philosoph zu uns sprechen, der die rein 
ethischen Gesichtspunkte herausschalt (Horneffer). Auch den Ar
beitsphysiologen miissen wir horen, der uns einfiihrt in die optimalen 
Leistungsmoglichkeiten bei gegebenen Leistungsforderungen (Atzler). 
Daran schlieBt sich der Arbeitspsychologe an, der uns die Mittel an die 
Hand gibt, den richtigen Menschen an den richtigen Platz zu stellen und 
die Einfliisse darlegt, die auBere Vorgange und bestimmte Eigenarten 
auf die menschliche Arbeitsleistung ausiiben. Dazu gehoren auch aIle 
die Erkenntnisse, die iiber die Unfallmoglichkeiten in den Betrieben,ge
sammelt wurden und die notwendigen vorbeugenden MaBnahmen 
(Hildebrandt). Indirekt hierzu gehoren auch die Ausfiihrungen iiber 
die Moglichkeiten korperlicher Ertiichtigung unserer Mitarbeiter und 
unseres Nachwuchses, denn wir wissen, daB derjenige, der seinen Korper 
vo11ig in der Gewalt hat, dem Unfallteufel sehr gut aus dem Wege gehen 
kann (Schulte). Und wenn wir aus diesem allen uns die Gesamtheit 
eines Werkes vor Augen fiihren, so erkennen wir, daB von besonderer 
Bedeutung das ist, was ausgefiihrt wird iiber die Zusammenfassung aller 

1* 



4 F. Ludwig: Zur Einfiihrung. 

im Betriebe tatigen Menschen zur richtigen "Zusammenarbeit im Be
trieb" (Rieppel). Lassen wir dann letzten Endes noch einige altere 
Fachkollegen aus der reinen Praxis zu uns sprechen (Leifer, Rosen
berg) und sie uns eine Schilderung des Aufbaues von Werkstatten mit 
weitgehendem Arb.eitsschutz geben, dann haben wir einen kurzen Aus
schnitt aus dem rein der menschlichen Seite gewidmeten Teil unserer 
zu leistenden Tatigkeit. Daran schlieBt sich unsere rein betriebliche, 
rein technisch maschinelle Arbeit· an, doch diese steht hier nicht im 
Vordergrund der Betrachtung. Auch die vielen bestehenden Gesetze und 
Verbande, die sich des Menschen im Betriebe annehmen, stehen nicht zur 
Erorterung. Was wir bringen, geht dariiber weit hinaus, denn es be
trifft die Arbeit des Menschen am Menschen und fiir den Menschen und 
damit fiir die Volksgemeinschaft. 

"Oberschliigt man einmal den Inhalt aller Vortrage, dann finden meine 
Worte wohl volle Bestatigung, daB dem Mittler zwischen Werksleitung 
und Mitarbeiter eine auBerst schwierige, aber auch die schonste Aufgabe 
zugewiesen ist. Eine Fiihreraufgabe im wahrsten Sinne des W ortes mit 
voller Verantwortlichkeit fiir all sein Tun. Und hieraus erwachst ihm 
als eherne Pflicht die Arbeit an seiner eigenen Personlichkeit. Als Mensch 
der schaffenden und gestaltenden Arbeit muB er in das tiefere Verstand
nis fiir die Arbeit eindringen und die Liebe zur Arbeit in sich und seinen 
Helfern erwecken. Dann wird es ihm auch gelingen, den Menschen im 
Fabrikbetrieb wieder zum frohen und verantwortungsfreudigen Mit
arbeiter heranzuziehen, der innerlich mit seinem Wirken und Schaffen 
und mit dem Werke, dem er dient, vollkommen verbunden ist. 

F.Ludwig. 



Der Weg zur Arbeitsfreude. 
AUBZUg RUB dem gleichnamigen Vortrag 1) 

von Prof. Dr. E. Horneffer. 

Der Ausgangspunkt zu dieser Betrachtung ist die Philosophie, die 
die zeitlosen Wahrheiten iiber die Grundbeschaffenheit der Wirklichkeit 
zu erkennen sucht. Die Philosophie zielt auf die Erkenntnis der allge
meinsten Bestimmungen und der Gesetze des Daseins ab, die fiir aIle 
Erscheinungen die Grundlage bilden. Horneffer unterscheidet die 
theoretische und die praktische Philosophie. Letztere ist in der Gegen
wart arg vernachlassigt worden und besteht nur noch in der wissenschaft
lichen Behandlung der ethischen allgemeinen Gesetze, die das mensch
liche Leben unter allen Zeiten und Zeitverhitltnissen beherrschen oder 
beherrschen sollen. Eine wesentliche Aufgabe der Philosopbie war es 
ehemals, fiir bestimmt ausgepragte, vorliegende Notstande Ratschlage 
zu erteilen; diese sogenannte "normative Philosophie" bemiiht sich 
"Normen" abzuleiten, MaBstabe, Richtlinien, Ziele zu gewinnen, die fiir 
die Weiterfiihrung und Umgestaltung des menschlichen Lebens be
stimmend sein sollen. Es handelt sich nicht um eine Erkenntnis dessen, 
was sein wird, sondern um eine Erkenntnis dessen, was seiIj. solI. Ein 
gutes Beispiel fiir die Aufgabe der Philosophie bieten die Naturwissen
schaften in ihrer Anwendung mittels der Technik. Die Technik ist die 
normative Verwertung der Erkenntnisse der Natur und ihrer Gesetze. 
Auch die alteren Philosophen sehen die normative Zielsetzung fiir das 
Menschenleben als die eigentliche Kronung der Philosophie an. 

Eines der schlimmsten "Obel der Gegenwart ist der Mangel an Arbeits
frieden. Die feindselige Spannung in der Wirtschaft ist das schwerste 
Hemmnis unseres nationalen Lebens, der freien Kraftentfaltung unseres 
Volkes. Kein Versuch solI unterbleiben, der die Wiederherstellung des 
Friedens in der deutschen Wirtschaft fordert. Zu diesem Zwecke ist, da 
die wirtschaftlichen Giiter von Menschen erzeugt werden, nicht nur der 
Materialbehandlung, sondern vor allem der Menschenbehandlung groBte 
Bedeutung beizumessen. Jedoch nicht nur die allgemeine Gesundheit 
des Menschen und nicht nur die beste und zweckmaBigste Anstellung 
und Verwertung des menschlichen Organismus sind fiir die Wirtschaft 
bedeutungsvoll. Ebenso wichtig ist die Frage, wie der geistige Mensch, 
der Mensch als Personlichkeit, zur Arbeit steht. Der geistige Mensch 

1 In erweiterter Form ist der Vortrag ala selbstandige Schrift erschienen: 
"Der Weg zur Arbeitsfreude". Verlag Reimar Robbing, Berlin. 
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in der Wirtschaft ist die noch ungeli::iste Frage. Denn wenn der Mensch 
aus irgendeinem Grunde miBmutig, verbittert arbeitet, so wird dadurch 
der Erfolg seiner Arbeit, der rein wirtschaftliche Nutzwert seiner Arbeit 
auBerst ungunstig beeinfluBt und herabgedruckt. Das geistige MiBver
haltnis des Arbeiters zu seiner Arbeit zehrt ganz allgemein an seiner 
Kraft. Die Erfahrung lehrt, daB freudige Stimmung, seelische Regsam
keit, Liebe zur Sache gunstig auf den leiblichen Organismus, auf seine 
Leistungen einwirken. 1st heute die Arbeitsphysiologie ein unentbehr
licher Bestandteil der wirtschaftlichen Wissenschaften und der prak
tischen Sozialpolitik geworden, so mussen sich hinzugesellen die Arbeits
psychologie und Arbeitsethik. Die praktische Auswertung dieser Wissen
schaften fordert die Wirtschaftspadagogik als diejenige Wissenschaft, 
die die seelische Bildung der Menschen in der Arbeit und fUr die Arbeit 
sich zur Aufgabe setzt. 

Der Verfasser kommt dann auf die Erziehung der Erwachsenen zu 
sprechen, die eine immer starker werdende Forderung der heutigen Zeit 
ist, und hat vor allem eine bestimmte Berufserziehung im Auge, die in 
jedem Einzelfalle auf die eigentumlichen Berufsbedurfnisse abgestimmt 
sein muB. Sie ist dort von besonderem Wert, wo zahlreiche Menschen 
zu gemeinsamem Wirken zusammenkommen. Er fordert eine groB 
angelegte,geistig-sittliche Berufsausbildung, die aIle in der Wirtschaft 
tatigen Krafte erfaBt, nicht nur die Handarbeiter, sondern auch die 
oberst en Leiter sowie Techniker und Beamte. 

Die soziale Frage ist nicht, wie oft behauptet wurde, eine Magen
frage, sondern eine geistig-sittliche Frage. Der Arbeitsfriede ist auf 
materieller Grundlage und mit materiellen Mitteln und Methoden nicht 
erreichbar, denn alles Materielle ist begrenzt, alles Materielle ist einge
schlossen in die engen Schranken von Zeit und Raum. Alles Materielle 
ist nur in begrenztem Dmfange vorhanden. Das Geistige aber ist unbe
grenzt, es ist nicht eingeschlossen in die engen Schranken von Zeit und 
Raum. Es ist unbegrenzter Vermehrung fahig. Dnd darum ist das 
Geistige berufen, das Bindeglied unter den Menschen zu bilden, denn 
das Gluck wohnt nicht im materiellen Besitze, sondern in uns. Weil 
nun aber die materiellen Gegensatze unter den Menschen unaufhebbar 
sind, so mussen geistige Guter von einer solchen Wirkungskraft ge
schaffen werden, daB sie die materiellen Gegensatze zuruckdrangen und 
uberwachsen. Dieser Zwiespalt kann aber nur aus der Arbeit selbst, von 
dem Geiste aus, der in der Arbeit lebt und wirkt, behoben werden. Nur 
aus dem geistigen Eigenwert der Arbeit heraus kann die persi::inliche 
Befriedigung in der Arbeit und vor allem der Gemeinschaftsgeist und 
die friedliche Verbundenheit in der Arbeit erzeugt werden. Der Arbeiter 
muB seine Arbeit und deren Gegenstand wie seine persi::inliche Sache, wie 
sein Eigentum betrachten. Dnd wie sieht es nun heute aus? Ein groBer 
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Teildes deutschen Volkes ist innerlich mit der Arbeit zerfallen und steht 
der zu leistenden Arbeit innerlich fremd, kalt, oft feindselig gegenuber. 
Das Band zwischen der Arbeit und dem Menschen ist gelockert, wenn 
nicht gar zerrissen. Der Grundcharakter unserer Zeit ist der Gegensatz 
von Mensch und Arbeit; das ist der eigentliche, wahre Notstand unserer 
Zeit, aus dem aIle anderen Notstande und Gefahren entspringen. 

Horneffer gibt dann einen kurzen Uberblick uber die Geschichte 
der Arbeit. Schon in den Dranfiingen der Menschheit wurde die Arbeit 
nicht geliebt, sie wurde als ein Fluch des Menschengeschlechtes ange
sehen. Aber auch bei den Griechen und Romern galt Arbeit als Schande, 
nur der Sklave arbeitet. Ein Dmschwung tritt ein mit dem Christentum. 
Jetzt heiEt es: "Bete und arbeite". Noch ist die Arbeit aber ein grau
sames MuE, noch ist sie nicht Freude und Segen des Menschen geworden. 
Erst das Mittelalter mit seinen ehrsamen Handwerksmeistern und deren 
Zunften bringt die richtige Wertschatzung der Arbeit. Es kommt das 
Zeitalter der Erfindungen und Entdeckungen, und der europaische 
Mensch lernt arbeiten, zusammenhangend und planvoll arbeiten. Das 
deutsche Yolk wurde das eigentliche Genievolk der Arbeit. Hier im 
Diesseits ist das rastlose Schaffen die hochste Bestimmung und das Gluck 
des Menschen. Dnd wie sieht es in der Gegenwart aus? In dem nam
lichen Augenblick, da die Arbeitsleistung, der Arbeitserfolg den hochsten 
Grad erreicht haben, da die menschliche Arbeit wahrhaft staunens
wurdige, an das Marchenhafte grenzende Werke vollbringt, die die Ver
gangenheit niemals nur hatte ahnen konnen, wo also der Mensch im 
Stolz und HochgefUhl uber die vollbrachten Werke, in hOchster Selbst
befriedigung schwelgen sollte - in eben diesem Augenblicke tut sich 
eine tiefe Kluft zwischen dem Menschen und seiner Arbeit auf, da droht 
der Mensch mit seiner Arbeit innerlich zu zerfallen. Die Entfremdung 
des Menschen seiner Arbeit gegenuber ist notwendig aus der Art der 
neueren Arbeit entstanden, durch die Mechanisierung der Arbeit. Dnd 
durch die Systematisierung und Teilung der Arbeit fUr den einzelnen 
Arbeiter schreitet die Entseelung der Arbeit immer weiter voran. Der 
Mensch wird durch die Mechanisierung der Arbeit innerlich der Arbeit 
selbst und dem von ihr zu vollbringenden Werke entfremdet, denn der 
Mensch kann nichts Totes lieben. Dnd soIl er oder will er doch etwas Totes 
lieben, so muE er es erst beseelt machen, muE ihm eine Seele andiphten. 

Der mittelalterliche Handwerker stellte seine Arbeit als abgeschlos
senes Ganzes fertig, als die unmittelbar sichtbare V.erkorperung einer 
Idee. Seine eigene Innerlichkeit, seine Seele hat der Meister in das 
Werk hineingelegt. Dnd nur wo Kunstler- und Schopferfreude ist, hat 
die Arbeit ihren Selbst- und Eigenwert gewonnen, nur als kunstlerische 
Tatigkeit kann die Arbeit Gluck bereiten und dem Menschen Sinn und 
Bestimmung seines Lebens werden, die er befriedigt anerkennt, in denen 
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er sich mit seiner vollen Lebenskraft erfiillt fiihlt. Wie weit stehen die 
Gegenwart und die gegenwiirtige Arbeit von diesem Ideale abo Ideale 
sind immer letzthin unerreichbar. Der gegenwiirtige Mensch ist mit 
seiner Arbeit vielfach zerfallen, er hat nicht mehr jene kiinstlerische 
Beziehung zur Arbeit, daB sie ihm Selbstwert uhd innere Erfiillung, die 
Ausfiillung seiner Personlichkeit ist. In diesem Zustande schlummern 
die schwersten Gefahren. Man darf nicht die Tatsache verkennen, daB 
die Neigung und Sucht zum SinnengenuB in unserem Volke einen bedroh
lichen Umfang angenommen hat. Der Grund liegt darin, daB die meisten 
Menschen in der Arbeit nicht mehr ihren Lebenssinn und ihre Lebens
befriedigung zu finden vermogen. Es steht bei der Beziehung des Menschen 
zur Arbeit die gesamte Volksgesundheit auf dem Spiele, die moralische 
Gesundheit unseres Volkes; und die moralischen mel sind die schlimmsten 
Menscheniibel. Der mit sich selbst unzufriedene und zerfallene Mensch 
ist aber notwendig dem Untergange geweiht und auf die Dauer nicht 
mehr lebensfiihig. Dies sind unabiinderliche Lebensgesetze des Menschen. 
Aus Kinte und Fremdheit wird Abneigung und HaB. Der Mensch liebt 
nur, was er versteht, was ihn innerlich angeht und fesselt. Die kiihle 
Fremdheit wird notwendig zu HaB, und der HaB gebiert zuletzt den 
Zerstorungswillen und die Zerstorungstat. 

Der zweite Teil der Abhandlung bringt Vorschlage, wie den augen
blicklichen MiBstiinden abzuhelfen ist. 

Es ist ein Gesetz des organischen und auch des geistigen Lebens, daB 
ausgleichende Abwehrkriifte bei eintretenden Storungen gebildetwerden 
konnen. Mag nun der einzelne Arbeiter, Hand- und 'Geistesarbeiter, in 
dem unendlich verzweigten, kunstreich gegliederten Wirtschaftsbau mit 
seiner besonderen Leistung an einen einzigen, ganz winzigen Bruchteil 
gekettet sein, so daB er ausschlieBlich mit diesem kleinen Arbeitsgebiet 
unmittelbar verbunden ist, mit der Vorstellung, mit dem Geiste hat er 
den Blick frei fUr das Ganze der Arbeit. Es ist nicht notwendig, daB 
er von allem anderen geistig abgetrennt sei. Denn der Geist ist nicht 
an Zeit und Ort gebunden. Mit dem Geiste, in der Vorstellung, kann jeder 
Arbeiter grundsatzlich, von jeder beliebigen Einzelstelle aus, mit dem 
Ganzen, mit der Idee des Ganzen, mit dem groBen Zusammenhang der 
Arbeit verbunden werden oder sich selbst verbinden. Und nur dieses 
Band mit der Gesamtheit kann ihm Freude und Hochgefiihlin der Arbeit 
wieder verschaffen. Der Arbeiter als Mensch und Personlichkeit darf 
nicht zu einem toten Teilgliede, zum Riidchen an dem groBen Ungetiim 
Maschine herabgedriickt werden. Als Mensch, als Personlichkeit muB 
er an dem schopferischen Prozesse der Arbeit, an dem, was Geist an 
der Arbeit ist, einen gewissen Auteil haben. Ohne Verstiindnis der Arbeit 
gibt es nie und nimmer Arbeitsfreude. 

Den Gedanken, das Verstiindnis fUr die Arbeit selbst und ihr Er-
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zeugnis zu wecken, hat man bei der Einrichtung der Betriebsrate ins 
Auge gefaBt. Man hat auch mit dieser Einrichtung die Hoffnung ver
bunden, daB ein gemeinsamer Arbeitsgeist, eine gemeinschaftliche 
Arbeitsgesinnung daraus entspringen werde. Diese Erwartung hat sich 
jedoch im allgemeinen nicht erfiillt. Die in den Betriebsrat entsandten 
Arbeiter sind nicht imstande und oft auch nicht gewillt, ihre Erfahrungen 
und Eindriickean die Belegschaft weiterzugeben. Es kann auf diese 
Weise niemals ein naheres Band zwischen der Gesamtheit der Arbeiter
schaft und dem betreffenden Werke und dessen Leitung hergestellt 
werden. "Ober die Betriebsrate hinaus miissen in gewissen Abstanden Be
triebsversammlungen stattfinden, in denen die Fiihrung des Betriebes 
vor der Gesamtheit der Arbeiterschaft alles Wesentliche und Bedeut
same im Leben und in der Entwicklung des Werkes darlegt, so daB die 
Arbeiter ein Verhaltnis zu der Einheit des Werkes gewinnen konnen. Die 
heutige Wirtschaft verlangt, daB ein regelmaBiger Gedankenaustausch 
zwischen der Leitung der Betriebe und der Beamtenschaft und Arbeiter
schaft stattfindet. Unsere Wirtschaftsfiihrer, die groBartige Kaufleute 
und glanzende Techniker sind, miissen aber auch zugleich Menschen
fiihrer sein, sonst sind sie ihrem Berufe nicht gewachsen und unser ganzes 
Volksleben hat unter diesem Versagen zu leiden, wie unter unzulanglichen 
Staatsmannern und Feldherren. 

Ein guter Wirtschaftsfiihrer muB auch auf enge Fiihlungnahme mit 
den Arbeitern und auf deren stete Aufklarung bedacht sein, er darf sich 
auch nicht dadurch ungiinstig beeinflussen lassen, daB vielleicht durch 
solche MaBnahmen vorzeitig Geschaftsgeheimnisse preisgegeben werden 
konnten. Wenn die Forderung gestellt wird, die Leiter der wirtschaft
lichen Betriebe miissen mit ihren Angestellten und Arbeitern in enger 
sachlicher Fiihlung stehen, sie miissen mit ihnen die sachlichen Schick
sale und Sorgen, Schwierigkeiten und Aufgaben des Werkes teilen, so ist 
selbstverstandlich, daB die Leiter nicht alles in jedem Augenblicke auf
zutischen haben, daB sie aber das Notwendige und Wichtige, das Wesent
liche ihrer Werksangelegenheiten und Werkssorgen ihrer gesamten Mit
arbeiterschaft bekanntgeben miissen. Kann die Arbeiterschaft fiir irgend 
etwas anderes in der Wirtschaft Sinn haben, wenn sie ausschlieBlich zu 
Lohnfragen herangezogen wird, wenn sie von allen anderen so hochbe
deutsamen Fragen und Aufgaben der Wirtschaft geflissentlich.fernge
halten und ausgeschaltet wird 1 

Der Mensch kann nur Interesse fiir etwas gewinnen, womit er in Be
riihrung kommt. Es wird naturgemaB eingewendet werden konnen, daB 
es immer nur ein kleiner Teil der Arbeiterschaft sei, der fiir hohere gei
stige Aufgaben und Verrichtungen und Leistungen der Wirtschaft Sinn 
und Verstandnis aufbringen kann. Dem muB man aber entgegenhalten, 
daB es in jedem Beruf drei verschiedene Gruppen gibt. Ein kleiner Teil 
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geht mit Leib und Seele in seinem Berufe auf. Ihm steht eine groBe breite 
Mittelschicht zur Seite, die mehr oder weniger durch auBere Umstande, 
durch Zufall oder Gewohnheit dem Berufe zugefUhrt worden ist, von 
ihm nur auBere Erfolge und klingenden Lohn erwartet. Und eine dritte, 
letzte Gruppe steht dem Berufe innerlich vollig gleichgiiltig, mit trager 
Stumpfheit, vielleicht sogar mit Abneigung gegeniiber. Auf jene erste 
kleine sachlich interessierte Gruppe aber kommt alles an; hat diese die 
rechte Stellung zu ihrem Berufe, so reiBt sie die breite Mittelschicht mit 
und bestimmt den Gesamtgeist des betreffenden Berufsstandes und sein 
Verhaltnis zum Volksganzen. Die BetriebsfUhrung muB Fiihlung mit der 
Gesamtheit der Arbeiter suchen, weil sie allein dadurch mit den besten 
und Tiichtigsten unter ihnen Verbindung gewinnen kann. Einen anderen 
Weg als dieses fiir manchen Betriebsleiter vielleicht miihselige, lastige und 
umstandliche Verfahren gibt es nicht. Und alles Gute und Wertvolle 
kostet Miihe. Selbst in Riesenbetrieben mit Tausenden von Arbeitern 
und Angestellten ist dieses Verfahren anwendbar, denn die Zahl ist dem 
Menschen noch niemals uniiberwindlich gewesen. Der Zahl wird der 
Mensch Herr durch Teilung. 

Ein wichtiges Bindeglied zwischen Werk und Belegschaft sind die 
Werkzeitungen. Zunachst mit MiBtrauen aufgenommen, haben sie sich 
schnell Eingang und Vertrauen erworben. Oberste Pflicht der Werk
zeitungen ist, aIle politische Beeinflussung zu unterlassen und ausschlieB
lich Sinn und Verstandnis, innere Anteilnahme fUr die Werkangelegen
heiten zu beleben und zu starken. AIlerdings ist das schriftliche und ge
druckte Wort immer nur ein kiimmerlicher Notbehelf, alles echte und 
kraftvolle Leben dagegen beruht auf dem miindlichen Worte und der per
sonlichen Beziehung. Und daher miiBten regelmaBig Betriebsversamm
lungen abgehalten werden, in denen in standigem Gedankenaustausch 
aIle wichtigeren Schicksale und Aufgaben des Werkes zu einem Gemein
gut der gesamten Belegschaft gemacht werden. Enttauschungen und 
MiBerfolge miissen mit zaher Beharrlichkeit iiberwunden werden, bis die 
Einrichtung eingelebt ist. Aber noch notwendiger und wichtiger ist das 
gefiihlsmaBige Verhaltnis des Menschen zum Werke, das Gemiitsverhalt
nis zur Arbeit, denn der Mensch ist in weit starkerem MaBe Gemiit und 
GefUhl als Verstand. Ein schlimmer Fluch lastet auf dem Leben der 
Gegenwart: der Fluch der Niichternheit. Gemiit und Wirtschaft scheinen 
allerdings nichts miteinander zu schaffen zu haben. Dies ist jedoch einer 
der schlimmsten Irrtiimer, in die sich unsere Zeit verstrickt hat. Und 
wenn wir die Wirtschaft und die wirtschaftliche Arbeit nicht mit GefUhls
werten zu durchdringen und zu erfUIlen vermogen, werden wir an ihrer 
Kalte sterben. 

Einen Ausweg aus der oden GleichmaBigkeit des menschlichen Lebens 
solI die Kunst schaffen. Der Kiinstler laBt durch die fesselnden Schop-
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fungen und Gestalten seiner Einbildungskr'aft an den mannigfaltigsten 
MenschenschicksalenAnteil nehmen, die die Menschen, hingerissen von der 
Macht der Darstellung, wie ihre eigenen Schicksale erleben. Dadurch 
weitet sich ihre Personlichkeit. Wir erleben dadurch das ganze Menschen
leben in all seinen Weiten und Tiefen, erleben alles, wessen der Mensch 
iiberhaupt fahig ist, was die menschliche Seele jemals beriihrt, in Schwin
gung versetzt, erschiittert. So erleben wir mit Hille des kiinstlerischen 
Spiels das gesamte Menschentum und werden der kiimmerlichen Enge 
unseres personlichen Lebens entrissen. So erringen wir Einheit und Har
monie unseres Wesens. 

Neben der allgemeinen Kunst hat es zu allen Zeiten immer auch die 
Berufskunst gegeben, die einen bestimmten Beruf in verklarendes Licht 
taucht. In diesem Zusammenhang sind die schon bei den Naturvol
kern .iiblichen Kampfspiele zu erwahnen. Kampfer sein war der all
gemeine Beruf jener Menschen. So versetzten sie ihren wirklichen Beruf 
ins Spiel, und zwar nicht nur zur Ergotzung und zum Zeitvertreib. 
Sondern in dem gespielten Kampfe ziichteten sich die Menschen die Tu
genden und Gesinnungen an, die sie fiir den wirklichen und wahren 
Kampf vonnoten hatten. Aus dem Kampfer Mensch aber wurde im 
Laufe der Geschichte der Arbeiter Mensch, und der Sinn des Menschen
lebens ist friedvolle Arbeit geworden. Aus den ehemaligen Kampf
spielen haben sich Arbeitsspiele herausgebildet, weil die Menschen not
wendig das, was sie im wirklichen Leben tun und treiben, was ihnen In
halt des Alltags ist, in das kiinstlerische Spiel versetzen, im Spiele wieder
holen miissen. Die Landbewohner, die wahrlich keinen leichten 
Beruf haben, feierten zu allen Zeiten und bei allen Volkern ihre regel
maBigen Feste, Friihlings- und Erntefeste, mit Umziigen, Spielen, Tan
zen, Segens- und Wunschspriichen der mannigfaltigsten Art. Mit kiinst
lerischer Ausgestaltung suchten sich die Bauern ihren harten Beruf er
traglich zu machen, indem sie sich immer wieder den tiefen Sinn, die 
hohe Bedeutung ihrer Arbeit zu Gemiite fiihrten. Aber auch die stadti
schen Gewerbe und Handwerker standen nicht dahinter zuriick. Man 
denke nur an die mittelalterlichen Ziinfte und ihre Gebrauche. Die 
Ziinfte haben ihre materiellen Interessen wohl wahrzunehmen gewuBt. 
Es gab auch schwere Lohnkampfe innerhalb der einzelnen Gewerbe, und 
dennoch gingen die Ziinfte nicht ausschlieBlich in dem materielle1,l Geist, 
in der Verfolgung der materiellen Zwecke ihrer Berufe auf. Sie erkannten, 
daB das Leben erkaltet und erstickt, wenn der Mensch nicht die Fahig
keit hat, iiber sein Tun und Treiben einen verklarenden Schimmer aus
zubreiten. Ein griechischer Philosoph sagt einmal "Ein Leben ohne 
Feste ist wie eine Wanderung ohne Herberge" und darin liegt tiefe 
menschliche Weisheit. Man muB hin und wieder in der Arbeit und Tatig
keit rasten und sinnen, gerade iiber die Arbeit und Tatigkeit selbst sinnen, 



12 E. Horneffer: 

ihre Bedeutung sich im Gemiite wieder vergegenwartigen, um mit neuen 
gestarkten Kraften weiter zu schaffen. . 

1m Gegensatz zu dem beschaulichen Leben und Treiben des Mittel
alters steht unsere heutige niichterne Zeit, die alle solche Gebrauche als 
albern, gespreizt und lacherlich ablehnt. Aber gerade die jetzige Auf
fassung, die alle Gefiihlsbetonung und kiinstlerische Ausschmiickung 
der Berufsarbeit ablehnt, die die Arbeit lediglich als Lohn- und Gewinn
erzielung ansieht, ist zu verwerfen. Irgend wann nimmt diese Lebens
fiihrung ein schlimmes Ende. Und wir sind verpflichtet, fiir di.eses 
Bediirfnis die fiir die heutigen Verhaltnisse, fiir die heutige Gestalt der 
wirtschaftlichen Arbeit angemessenen Formen zu finden. In der heu
tigen Arbeit in den GroBbetrieben schlummern ungehoben wunderbare 
Krafte der Schonheit, der Erhebung, des Menschenstolzes. Diese 
Empfindungen sind nun vor allem in denen zu wecken, die es zu
nachst angeht; die geistigen Arbeiter sowohl wie die Handarbeiter, 
sie sollen die Arbeit nicht nur als Mittel zum Zweck ansehen. Der 
Ingenieur z. B. ist vorwiegend der Sache als solcher hingegeben. Die 
meisten haben diesen Beruf aus Liebe zur Sache ergriffen. Jeder wahre, 
echte Ingenieur steht einer Maschine nicht nur mit dem Gedanken gegen
iiber, was wirft sie als klingenden Gewinn ab, namentlich nicht, was wirft 
sie fiir ihn abo Er findet die Maschine schlechthin, ohne Nebengedanken, 
wertvoll, schon. Er hat ein Gefiihlsverhaltnis zu ihr. Er geht in seiner 
Arbeit, die ihm personliche Selbstbefriedigung gewahrt, auf. 

Der Landbau und das Handwerk, recht betrieben, werden immer ihren 
poetischen Reiz behalten. Aber daran kann kein Zweifel sein, daB die 
groBartige, wunderbar kunstreiche Arbeitsleistung der heutigen GroB
betriebe an Schonheit, an ergreifender, Sinn und Gemiit fesselnder Ge
walt den alten Wirtschaftsformen weit iiberlegen ist. Nur miissen diese 
asthetischen und ethischen Werte erfaBt, herausgehoben, zur Auf- und 
Annahme gestaltet werden. lch habe selbst eine ungeheure Hoch
achtung vor groBen lndustriewerken. Wenn ich in ein groBes Werk ein
trete, ·ist mir zumute, wie wenn ich in eine Kirche kame. Der Rausch 
und Rhythmus der Arbeit, das Staunenswiirdige menschlicher Kraft 
und Leistung reiBt mich hin, erhebt mich; ich bewundere gern. 

Die Technik birgt unerschlossen die starksten geistig-sittlichen Werte 
in sich. Unsere Zeit ist an geistig-sittlichen Werten sehr ·viel reicher, 
als sie selbst ahnt. Die Menschen miissen angehalten und dahin ge
bracht werden, diese Werte zu erfassen und sich anzueignen. 

Man werfe einen Blick auf die Hochofen. Eindrucksvoller kann die 
Macht der Elemente und zugleich die Baridigung der Elemente nicht 
veranschaulicht werden. Die heiBe, furchtbar gefahrliche Eisenglut rinnt 
in die Form hinein, wird von der Form aufgefangen, geht willig in die 
Form ein. 1st das nicht ein prachtiges Bild und Gleichnis fiir schwerste und 
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groBte Aufgaben des Menschenlebens? Alles Menschliche ist Form, sucht 
Form. Die hohere Stufe aber ist, daB die element are Kraft freiwillig die 
Form und Ordnung hinnimmt,sich in die Form einfiigt und einschmiegt. 

Zum SchluB noch einige Worte iiber die harteste und schwierigste 
Arbeit, die der Kohlenbergleute. Sie sind die Graber der schwarzen 
Sonne, die aus der finsteren Tiefe die Warme- und NahrqueIlen fiir das 
gesamte gegenwartige Leben heraufholen. Wenn es ehemals einen 
Bauernstolz gab und noch heute gibt, weil der Bauer aIle ernahrt, so 
soIlte auch wohl wieder ein echter Bergmannsstolz erwachsen konnen, 
noch starker als ehedem, da sich der Bergmann als der Kraft-, Licht
und Warmespender fiir aIle fiihlen darf. Man kann wohl mit einer 
leichten Handbewegung der Verachtung dies aIles beiseite schieben, als 
nichtig, zwecklos, als leere und verstiegene Spielerei. Aber die wahre 
Natur des Menschen verkennen die Uberklugen, die so verfahren. Das 
Menschengemiit verlangt nach poetischer Ausdeutung, nach Verkla
rung des Alltaglichen, Gegebenen, Wirklichen, und um so mehr, je herber, 
schwerer, miihsamer dieses Alltagliche und Gegebene den Menschen be
drangt und bedriickt. 

Wie sind nun diese Gedanken auszufiihren? Ein grundsatzlicher Ein
wand witd sich sofort erheben, namlich daB derartige Dinge iiberhaupt 
nicht "auszufiihren", willkiirlich zu schaffen seien. Einrichtungen, Ge
brauche dieser Art konnten nur unmittelbar und zwanglos aus den Orga
nisationen der wirtschaftlichen Arbeit, namentlich aus den zunachst 
hierzu berufenen Gewerkschaften, erwachsen. Man konne doch solche 
Sitten und Einrichtungen unmoglich von auBen her an die beteiligten 
Organisationen herantragen. SelbstverstandIich konnte nichts in dieser 
Hinsicht geschehen und erreicht werden, wenn keinerlei Bediirfnisse nach 
solchen Einrichtungen und Anregungen vorlagen. Diese Bediirfnisse sind, 
wenn nicht iiberaIl, so doch vorbereitet genug, keimhaft und unbewuBt, 
bei den Ingenieuren wie bei der Arbeiterschaft vorhanden. Kiinstlich er
zeugen konnte man aIlerdings diese Bediirfnisse nicht. In seinen wesent
lichen Eigenschaften andert sich der geschichtliche Mensch nicht. Die 
Bediirfnisse liegen zweifellos vor, wenn auch vielfach verborgen und ver
schiittet. Und die Frage bleibt offen, wie diese Bediirfnisse und von 
welcher Seite aus sie zu befriedigen sind. Hier aber greift der Grundsatz 
ein, der das gesamte neuzeitliche Leben durchdringt und beherrscht: 
die Arbeitsteilung. In der heutigen Zeit sind aIle wittschaftlich tatigen 
Manner derart fest in die wirtschaftliche Arbeit eingespannt, haben so 
wenig Zeit und Sammlung, daB sie neben ihrer unmittelbaren Berufs
arbeit unmoglich noch die "Vergeistigung der wittschaftlichen Arbeit", 
ihre Versetzung und Verklarung in den Bereich der Kunst voIlziehen 
konnen. Hier muB der geistige Berufsarbeiter den in der praktischen 
Arbeit stehenden Volksgenossen fiir ihre seelischen Bediirfnisse zu Hille 
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kommen. Er muB die Kraft der "Einfiihlung" haben, um allen Lebens
vorgangen die innere Seele und Bewegtheit abzulauschen und zu ge
stalten. Der "Wirtschaftspadagoge " , der "Volkserzieher", der "Sozial
psychologe " , der "Philosoph der Arbeit", oder wie wir diesen Beruf 
bezeichnen wollen, muB den in der Arbeit selbst stehenden ihre Erleb
nisse, Stimmungen und BediiAnisse, die sie stumm empfinden, mit- und 
nachfiihlen und sie in Worte und Bilder kleiden. 

Eine kulturgeschichtliche Aufgabe von h6chstem Range tut sich hier 
auf. Sorgfaltige geschichtliche Forschung muB die in friiherer Zeit iib
lichen Arbeitsformen, vor aHem die Arbeitsriten, die zeremoniellen und 
kiinstlerischen Umkleidungen der Arbeit aus dem Leben der Ziinfte auf
spiiren unddavon feststellen, was nur erreichbar ist. Und auf dem Grunde 
wissenschaftlich-geschichtlicher und psychologischer Forschung ist 
eine kiinstlerische Leistung fiir die Arbeitsbediirfnisse der Gegenwart zu 
vollbringen. Erst wenn dieses Werk in der geistigen Werkstatt voll
bracht worden ist, sind die so entstandenen Arbeiten den wirtschaft
lichen Organisationen anzubieten und zu iiberlassen, die die Trager dieser 
Berufskunst, dieser kiInstlerischen Darstellung der wirtschaftlichen Ar
beit werden miissen. Das Ideal ware, daB sich aIle wirtschaftlichen 
Gruppen und Verbande, Unternehmer, Beamte, Ingenieure, Arbeiter, 
in einer "Zunft" oder "Gilde" zusammenfanden, sich urn die Arbeit selbst 
und das Werk als solches scharten, urn in Werksfesten diesen Geist und 
diese Gesinnung zu hegen und zu pflegen. Eine spatere Sorge, die noch 
besondere Miihe und zaher Arbeit bedarf, ist die, diese Sitte auf die Ge
samtheit der deutschen Arbeit auszudehnen. Es hie Be am Menschen
wesen, wenigstens an unserem Volke verzweifeln, wenn man nicht diesen 
Versuch, vielleicht den letzten, einzigen, der noch Erfolg verheiBt, unter
nehmen wollte. Nur allein noch der Geist, des Menschen Inneres kann 
helfen. Aber nicht irgendein fernliegender, fremder Geist, sondern allein 
der Geist der Arbeit selbst, die vergeistigte Arbeit. 

Wir haben Grund zum Stolze, daB wir als erstes Yolk die Soziaipolitik 
in die neuere Geschichte eingefiihrt haben. So darf auch dieses wichtige 
Stiick geistiger Sozialpolitik nicht iibersehen und verabsaumt werden. 

Es ist nicht eine Zeitwahrheit, es ist eine ewige Wahrheit, die auf 
aIle menschliche Arbeit zutrifft und nicht verkannt werden darf, was 
der ehrwiirdige GlockengieBer mahnend spricht, das rechte Wort auch 
fUr unsere Zeit: 

"So laBt uns jetzt mit FleiB betrachten, 
Was durch die schwache Kraft entspringt, 
Den schlechten Mann muB man verachten, 
Der nie bedacht, was er vollbringt. 
Das ist's ja, was den Menschen zieret, 
Und dazu ward ihm der Verstand, 
DaB er im innern Herzen spiiret, 
Was er erschafft mit seiner Hand." 



Die Bekampfung der Ermiidung. 
Von Prof. Dr. med. E. Atzler. 

Der groBe Fragenkomplex der Ermiidung bildet wohl eines der Haupt
probleme der Arbeitswissenschaft. Ingenieure, Wirtschaftler, Psycho
logen und Arzte - sie alle stoBen bei ihren Untersuchungen immer und 
immer wieder auf das groBe Ratsel "Ermiidung". Von allen moglichen 
Richtungen her versucht die Wissenschaft, dieses Ratsel zu IOsen. Und 
so mochte ich Ihnen heute zeigen, auf welchen Wegen die Arbeitsphysio
logie vordringt, um an der Aufhellung dieses noch so dunkeln Problems 
mitzuwirken. 

Es liegt in der Natur der Sache, daB die Physiologie in allererster 
Linie die physische Seite der mit dem ProzeB der Ermiidung verbun
denen Erscheinungen zu erfassen sucht. Das gewahrt den Vorteil, daB 
man bei semen Betrachtungen von einer experimentell gesicherten Basis 
ausgeht und nicht Gefahr lauft, sich in vagen Spekulationen zu verlieren. 
Bei der engen Verbundenheit physischen und psychischen Geschehens 
entzieht sich allerdings manches der Beobachtung, wenn man die phy
sische Seite des Geschehens zu einseitig in den Vordergrund riickt. 
Solche Vorwiirfe werden auch in der Tat gelegentlich von rein psycho
logischen Forschern erhoben. Und es ist sicher richtig, daB man bei der
artigen arbeitswissenschaftlichen Forschungen eigentlich den ganzen 
Menschen zum Untersuchungsobjekt machen miiBte. Wir werden aber 
sehen, daB das nur in recht beschranktem Umfange moglich ist. 

Wenn wir mit unseren Muskeln eine Arbeit leisten, so laufen in unserem 
Korper eine Reihe eng miteinander gekoppelter Prozesse ab, die wir grob 
schematisch in der Abb.l darstellen. Der Willensimpuls wirkt auf 
ein bestimmtes nervoses Zentrum Z und lOst hier explosionsartig einen 
chemischen Vorgang aus, den man allf Erregung bezeichnet. Diese Er
regung pflanzt siQh durch den motorischen Nerven N fort und erreicht 
den Muskel M, der auf den Reiz mit einer Zusammenziehung reagiert. 

Dieses einfache Schema geniigt bereits, um die Aussichtslosigkeit aller 
Bestrebungen darzutun, welche darauf hinauslaufen, den Grad der Er
miidung quantitativ zu messen. Benutzt man namlich als Indikator der 
ErmiidungsgroBe die Arbeitsfahigkeit des Muskels, .so ergibt sich, daB 
letztere keineswegs mit zunehmender Ermiidung des nervosen Zentrums 
abzunehmen braucht. Die muskulare Leistung kann trotz offensicht
Hcher Ermiidung des nervosen Zentrums auf zwei Wegen auf gleich-
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bleibender Hohe gehalten werden: entweder durch Verstarkung del' 
Willensimpulse odeI' dadurch, daB del' Willensimpuls auf benachbarte, 
noch unermiidete nervose Zentren einwirkt. 

Diese Verhaltnisse gelten ganz allgemein fiir die Organsysteme eines 
lebendigen Korpers. Sobald ein anatomisches Gebiet irgendeines Organs 

Abb.1. Willensimpuls uud Reizbilduug. 

in seiner Leistungsfahigkeit nachzulas
sen beginnt, springen benachbarte zur 
Unterstiitzung odeI' Vertretung ein. Da
mit entfallt abel' jede lVIoglichkeit, den 
Grad del' Ermiidung objektiv zu be
stimmen. 

Es ist folglich nicht moglich, auf 
Grund von objektiven Ermiidungs
studien Leistungsnormen aufzustellen, 
welche eine Gewahr bieten, daB die 
berufliche Beanspruchung sich inner
halb del' von del' N atur gezogenen Gren
zen halt. lch brauche wohl in diesem 
Kreise nicht besonders zu betonen, 
daB auch das Ermiidungsgefiihl nicht 
als Gradmesser fiir die GroBe del' Er-
miidung dienen kann. 

Wir sehen somit, daB es bei dem heutigen Stande unseres Wissens 
vollkommen aussichtslos ist, die Gesamtheit del' psychophysischen Ge
schehens bei einem ArbeitsprozeB soweit zu iiberblicken, wie es eigent
lich wiinschenswert ware. Wir haben in unserem Schema (Abb . 1) eine 
Grenze an del' Stelle gezogen, wo del' durch den Pfeil symbolisierte Willens
impuls auf das nervose Zentrum trifft. All die Vorgange, welche ober
halb diesel' Grenze verlaufen, sind einer einigermaBen exakten Unter
suchung nul' auBerordentlich schwer zuganglich. Die Bildung des Willens
impulses ist so vielen Einfliissen unterworfen, daB es schwer ist, die
jenigen herauszufinden, welche unter den jeweiligen Bedingungen del' 
In- und Umwelt dominieren; wollte man gar noch die EinfluBstarke dieser 
einzelnen Komponenten ermittebl, so wiirde man bald auf uniiberwind
liche Hindernisse stoBen. 

Diejenigen Vorgange abel', welche sich unterhalb unserer Grenze ab
spielen, sind weniger verwickelt und del' Forschung leichter zuganglich. 
Beschranken wir uns mit kluger Resignation auf die Untersuchung diesel' 
Zone, so werden wir zwar bestimmt nicht das psychophysische Geschehen 
in seiner Gesamtheit erfassen konnen, wohl abel' werden wir zu Ergeb
nissen gelangen, die es gestatten, bestimmte Regeln fiir eine rationelle 
Arbeitsgestaltung aufzustellen. 

Diese Regeln behalten ihre Giiltigkeit und ihren Wert, welches auch 
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immer die Vorgange sein mogen, die sich oberhalb unserer schematischen 
Grenze abspielen. Wenn fUr das nervose Zentrum beispielsweise ein 
optimaler Rhythmus der Erregungsfolge ermittelt worden ist, so wird 
dieser Rhythmus immer gelten, gleichgiiltig, welche Geschehnisse auf 
die Bildung der Willensimpulse einwirken mogen. 

Und wenn wir durch bestimmte MaBnahmen das physiologische 
Geschehen in dem Gebiete unterhalb unserer Grenze sich so abspielen 
lassen, wie es der Eigenart dieses Mechanismus entspricht, so bekampft 
man auf indirekte Weise die Ermiidung. Denn die Ermiidung tritt um 
so spater auf, je besser die Art der Arbeitsgestaltung der Konstruktion 
des belebten Motors angepaBt ist. 

Freilich sind die Methoden, deren man sich im Kampfe gegen die 
Ermiidung bedienen muB, verschieden je nach der Art des Arbeits
prozesses. Die rein geistige Arbeit kann man mit den Methoden der 
Arbeitsphysiologie iiberhaupt nicht erfassen, wohl aber gelingt das bei 
der Muskelarbeit. Hier miissen wir drf?i Arlen unterscheiden: Kraft
arbeit, Dauerarbeit und Schnelligkeitsarbeit. 

Der Volksmund identifiziert Kraftarbeit gewohnlich mit Schwer
arbeit, Dauerarbeit mit mittelschwerer Arbeit und Schnelligkeitsarbeit 
mit leichter Arbeit. Die Kraftarbeit ist dadurch charakterisiert, daB 
in einer kurzen Zeitspanne eine groBe Kraftentfaltung erfolgt; die rasch 
auftretende Ermiidung zwingt zur Pause. Wir begegnen dieser Form 
der Arbeit besonders haufig auf den Sportplatzen, aber auch im gewerb
lichen Leben ist sie zu finden, z. B. am Hochofen. Bei sehr vielen ge
werblichen Betatigungen finden wir die "Dauerarbeit". Hier ist 
gegeniiber der Kraftarbeit die auf die Zeiteinheit entfallende Arbeit 
so weit erniedrigt, daB sie in gleichbleibendem Tempo iiber eine langere 
Periode fortgesetzt werden kann. Eine immer groBere Bedeutung 
kommt der Schnelligkeitsarbeit zu; hier kann die geleistete auBere 
Arbeit sehr klein sein, wenn sie nur mit geniigender Geschwindigkeit 
durchgefUhrt wird. Wir erinnern an die Maschinenschreiberin, an die 
Packerin, an das Telephonfraulein. 

Diese auf das praktische Leben zugeschnittene Einteilung laBt schon 
erkennen, daB man sich bei den einzelnen Klassen recht verschiedener 
Methoden bedienen muB, um die Riickwirkungen dieser Arbeitsformen 
auf den menschlichen Organismus zu erforschen. Wir konnen jetzt schon 
sagen, daB bei der Schnelligkeitsarbeit andere Organbezirke von der 
Ermiidung befallen werden als bei der Kraftarbeit. Wir wollen in An
lehnung an unser Einteilungsprinzip zunachst die schwere korperliche Ar
beit, die mit hohem Energieverbrauch einhergeht, besprechen. Dann wen
den wir uns der mittelschwerenArbeit zu, die durch einen mittleren Ener
gieverbrauch charakterisiert ist und schlieBlich der leichten korperlichen 
Arbeit, bei der vorwiegend nervose Momente unser Interesse beanspruchen. 

Ludwig, Fabrikbetrieb. 2 
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I. Ermiidnngsbekampfnng bei schwerer, korperlicher 
Arbeit. 

Fur schwere korperliche Arbeit gilt der weiter unten zu beweisende 
Satz, daB der Eintritt der Ermudung verzogert wird, wenn man den 
ArbeitsprozeB so gestaltet, daB unter einem Minimum von Energie
aufwand Maximalleistungen erzielt werden. Es ist also zu fordern, daB 
man den belebten Motor unter dem jeweils giinstigsten Wirkungsgrad 
arbeiten laBt. Um im Einzelfall den Wirkungsgrad zu ermitteln, muB 
man die geleistete auBere Arbeit und den hierzu erforderlichen Energie
aufwand kennen. Beide GroBen lassen sich aber ermitteln. 

Bestimm ung des Energieaufwandes. 

Ebenso wie in einer Dampfmaschine wird auch im belebten Organis
mus die bei der Verbrennung freiwerdende Energie in auBere Arbeit 
transformiert. Die in der Nahrung enthaltene chemische Spannkraft 
wird aber durchaus nicht restlos in auBere Arbeit verwandelt. Ein 
relativ kleiner Prozentsatz der bei dem VerbrennungsprozeB freiwer
denden Energie geht mit den Stoffwechselschlacken in Harn und Kot 
verloren, ein anderer Bruchteil erscheint in Form von Warme, wiederum 
ein anderer in Form von mechanischer, wirtschaftlich nutzbarer Arbeit; 
der Rest kann schlieBlich im Korper als potentielle Energie aufgespei
chert werden. 

Dieses Speicherungsvermogen fUr Zeiten erhohten Bedarfes unter
scheidet den belebten Motor von der toten Maschine. Auch insofern 
besteht zwischen diesen beiden Mechanismen ein grundlegender Unter
schied, als Tier und Mensch gelegentlich auf ihre eigenen Kraftreserven 
zuruckgreifen konnen, um Arbeitsleistungen zu vollfuhren. 

Diese Feststellung ist besonders wichtig fur die Aufstellung einer 
Energiebilanz bei dem belebten Motor. Beim Benzinmotor oder bei der 
Dampfmaschine wird das verbrannte Material sofort in auBere Arbeit 
umgewandelt. Man kann also die Okonomie einer solchen Maschine er
mitteln, indem man die in dem Brennmaterial enthaltene Energie zu der 
von der Maschine entwickelten mechanischen Energie in Beziehung setzt. 
Beim belebten Motor liegen die Verhaltnisse aus den genannten Grunden 
wesentlich komplizierter. 

Will man wahrend einer kurz bemessenen Versuchszeit die Intensitat 
der im Korper stattfindenden Verbrennungsvorgange messen, so darf 
man sich nicht damit begnugen, die mit der Nahrung zugefuhrte Energie 
zu messen. Am Beispiel der Dampfmaschine wollen wir uns klarmachen, 
wie man vielleicht vorgehen konnte. 

Nehmen wir .an, uns sei der Zugang zum Kesselraum einer Dampf
maschine untersagt; wir konnen also nicht feststellen, wieviel Kohlen 
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verfeuert werden. Trotzdem konnen wir uns ein Bild von der Intensitat 
der Verbrennungsvorgange machen, wenn wir die aus dem Schornstein 
abziehenden Gase auf ihren Kohlensauregehalt untersuchen. Je mehr 
Kohlensaure der Rauch enthalt, um so mehr Kohle verbrennt, um so 
groBer ist auch die Intensitat der Verbrennungsvorgange. 

Auch beim belebten Motor ist die Menge der gebildeten Kohlensaure 
ein MaB der Verbrennungsvorgange. Wir atmen bekanntlich mit jedem 
Atemzuge ein bestimmtes Quantum Sauerstoff ein, das auf dem Blut
wege allen jenen Orten zugefuhrt wird, wo Verbrennungen stattfinden. 
Die dabei entstehende Kohlensaure wird auf dem umgekehrten Wege 
durch das Blut den Lungen zugefuhrt und ausgeatmet. 

Will man sich also am lebenden Menschen uber die Intensitat der Ver
brennungsvorgange orientieren, so hat man nur notig, die Kohlensaure
konzentration der ihrer Menge nach bekannten Ausatmungsluft der 
Versuchsperson zu ermitteln. 

Es sind auch in der Tat Methoden ausgearbeitet worden, welche auf 
diesem Prinzip basieren. Sie fuhren aber nicht zu sehr genauen Ergeb
nissen. Denn die pro Liter ausgeatmete Kohlensaure im Organismus 
freigewordene Energiemenge ist recht verschieden, je nachdem, ob 
EiweiB, Fette oder Kohlehydrate verbrennen. 

Vorteilhafter ist es, die aufgenommene Sauerstoffmenge zu bestimmen, 
da pro Liter Sauerstoff annahernd die gleiche Energiemenge frei wird, 
gleichgultig, ob Fett, Kohlehydrat oder EiweiB verbrennt. 

Um uns ein Bild uber die GroBe des zu erwartenden Wirkungsgrades 
zu machen, mussen wir die Arbeitsweise des belebten Motors noch einer 
kurzen Betrachtung unterziehen. 

Aus den neueren Untersuchungen von Hopkins, Fletcher, Meyerhof und 
Hill ergibt sich folgendes Bild yom chemischen Geschehen wahrend der Muskel
tatigkeit. Glykogen wird unter dem EinfluB des Nervenreizes in Zucker gespalten; 
dieser verbindet sich mit Phosphorsaure zu Laktazidogen, welches in Milchsaure 
und Phosphorsaure gespalten wird. Diese Vorgange erfolgen anaerob, d. h. ohne 
Sauerstoffzutritt in der Arbeitaperiode des Muskels. In der Ruheperiode wird die 
MiIchsaure zum geringen Teil zu Kohlensaure und Wasser verbrannt, zum groBten 
Teil wieder zum Ausgangsmaterial, dem Glykogen, aufgebaut. 

Der Muskel ist sonach kein Verbrennungsmotor; er arbeitet nicht nach Art der 
Dampfmaschine, bei welcher die bei der Verbrennung des Betriebsstoffes frei
werdende Warmeenergie in auBere Arbeit verwandelt wird. Ware dies der Fall, 
so miiBte der Muskel so heiB laufen, wie es kein tierisches EiweiB aushRlt. ·Nach 
dem zweiten Hauptsatz gilt fiir den Wirkungsgrad der Dampfmaschine die Be
ziehung 

T -T 
Wirkungsgrad = 1 T 1 0 

Hierin bedeutet Tl - To die in absoluten Graden gemessene Temperatur
differenz zwischen dem Kesselwasser und dem· aus dem Zylinder ausstromenden 
Wasser. Beim belebten Motor ist der Wirku.ngsgrad bekannt (etwa 30%), ferner 
die Temperatur des ruhenden Muskels (273 + 37°). Es gilt also die Gleichung 

2* 
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030 = T I -3IO 
, TI' 

woraus sich fiir TI ein Wert von 443 0 in der absoluten Temperaturskala, also 
von 170 0 C errechnet. Das EiweiB gerinnt aber bereits bei 45 0 C. 

Die oben geschilderten chemischen Erscheinungen, welche die Muskeltatigkeit 
begleiten, veranlassen Hill, den Muskel mit einer Doppelmaschine zu vergleichen. 

In der anoxydativen Phase betreibt ein Akkumulator einen Elektromagneten, 
der ein Gewicht anhebt. Der Akkumulator ersch6pft sich bei dieser Arbeitsleistung 
und wird in der oxydativen Phase durch eine Dampfmaschine, welche eine Dynamo
maschine betreibt, wieder aufgeladen. 

Trotzdem also die Phase der Muskelarbeit anoxydativ verlauft, sind die oxy
dativen Vorgange in der Erholungsperiode von maBgebender Bedeutung. Der 
Vergleich des belebten Motors mit einem Verbrennungsmotor hat somit doch eine 
gewisse Berechtigung. 

Praktisch kann man die Bestimmung des Energieaufwandes bei einer 
bestimmten Arbeit in der Weise vornehmen, daB man die Versuchsperson 
rucksackartig einen Gummisa.ck tragen HiBt, mit dem sie durch ein 
Gummiventil und Gummischlauche in Verbindung steht. Die Einatmung 
erfolgt aus der Zimmerluft, wahrend die Ausatmungsluft in dem Gummi
sack verlustlos gesammelt wird. Nach Beendigung des Versuches er
mittelt man den Kohlensaure- und Sauerstoffgehalt der ihrer Menge 
nach bekannten Sackluft und kann daraus den fUr die Arbeit erforder
liche Energieaufwand berechnen. Dabei muB man allerdings beachten, 
daB der Energieverbrauch, den wir auf diese Weise ermitteln, nicht 
allein auf die geleistete Muskelarbeit zu beziehen ist . 

. Wir bewegen uns in einer Umgebung, die eine weit niedrigere Tem
peratur besitzt als unser Korper. Es wird also eine gewisse Energie
menge zur Aufrechterhaltung unserer hohen Korpertemperatur (37 0 C) 
benotigt. Ein weiterer Teil dieser Energie wird zur Unterhaltung der 
Herz-, Darm- und Drusentatigkeit verbraucht. Die GroBe dieses "Ruhe
stoffwechsels" bestimmen wir mit dem Respirationsapparat bei absoluter 
Ruhe der Versuchsperson. Leistetjetzt der Mensch auBere Arbeit, so 
steigt der Energieverbrauch fur den Ruhestoffwechsel um den Betrag 
der fur die Arbeit aufzuwendenden Energie. Dieser Betrag wird der 
Berechnung des Wirkungsgrades gewohnlich zugrunde gelegt. 

Bestimmung der auBeren Arbeit. 

Die Bestimmung der auBeren Arbeitsbelastung erfelgt nach den 
Regeln der Technik. Bei rotierenden Arbeitssystemen benutzt man das 
Pronysche Prinzip. Etwas schwieriger ist es, beim Schaufeln, Hammern 
usw. die geleistete auBere Arbeit festzustellen. Wir pflegen uns hierzu 
der folgenden Methode zu bedienen, die wir am Beispiel des Hammerns 
kurz erlautern wollen. 

Um die Wucht des Aufschlages zu ermitteln, muB man zwei GroBen 
kennen: die Masse des Hammers und die Geschwindigkeit des Hammerns 
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im Moment des Aufprallens. Die Masse berechnet sich aus dem Gewicht, 
die Geschwindigkeit ermittelt man aus dem Zyklogramm, das in der 
aus Abb. 2 ersichtlichen 
Weise aufgenommen 
wird. 

Der Hammer ist mit ~ 
einem kleinen GluhHimp-
chen, wie sie in den 
Zystoskopen Verwen-
dung finden, versehen. 
Die Bahn, welche das Abb. 2. Bestimmung der Geschwindigkeit der Hammerbewegung. 

Lampchen beim Hammern beschreibt, bildet sich auf dem Film der 
Leicakamera abo Um die Geschwindigkeit der Lampchenbewegungbe
rechnen zu konnen, wird der Lichtstrahl durch einen mit bekannter 
Tourenzahl laufende:r;t Elektropropeller rhythmisch unterbrochen. Die 
fur diesen Zweck besonders geeignete Leicakamera gestattet es, fur 
jeden Hammerschlag eine gesonderte Aufnahme zu machen, die dann 
unter dem VergroBerungsapparat unter Benutzung des Aufnahme
objektives ausgewertet wird. 

Die praktischen Ergebnisse. 

Wir haben somit gesehen, daB wir die beiden GroBen, welche fur 
die Berechnung des Wirkungsgrades erforderlich sind, ermitteln konnen. 
Fuhrt man nun solche Untersuchungen an einer wohltrainierten Ver
suchsperson aus, so erhiilt man unter den jeweils gunstigsten Be
dingungenbei den verschiedenen Arbeitsformen recht verschiedene 
Wirkungsgrade, wie die folgende Tabelle lehrt. 

Arbeit 

Gewichtheben 

Feilen ... 

Hantelstollen 

Stollen am senkrecht 
stehenden Hebel. 

Kurbeldrehen 

Schieben .. 

Radfahren. . . . . . . 'j 
Gehen auf waagerecht. Bahn 

Tabelle 1. 

Optimaler Wirkungs
grad in %. 

8,4 

9,4 

10,0 

14,0 

20,0 

27,0 

30,0 

33,5 

Untersucht von 

Atzler, Herbst, Lehmann 

Amar 

Full und Lehmann' 

Lehmann 

Atzler, Herbst, Lehmann 

Atzler, Herbst 

Cathcart 

Atzler, Herbst 
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Wenn man schwere korperliche Arbeit nach physiologischem Gesichts
punkten rationalisieren will, so muB man unter allen Umstiinden den 
Wirkungsgrad mit beriicksichtigen. Unsere Tabelle zeigt uns ja, wie 
verschieden die Okonomie bei den einzelnen Arbeitselementen ist. 

Dazu kommt aber noch, daB die in unserer Tabelle zusammenge
stellten Wirkungsgrade die giinstigsten sind, die fUr das betreffende 
Arbeitselement aus einer Reihe zahlreicher Variationen ermittelt werden 
konnten. 

Wiihlt man nun beispielsweise bei der Schaufelarbeit eine andere 
Schaufellast oder eine andere Stielliinge, als sie den optimalen Be
dingungen entspricht, so verschlechtert sich der Wirkungsgrad unter 
Umstiinden ganz betriichtlich. 

Ich glaube, daB diese Untersuchungen unseres Institutes aus den 
zahlreichen Veroffentlichungen schon so weit bekannt sind, daB ich auf 
diesen Teil unseres Arbeitsprogramms nicht weiter einzugehen brauche. 

Ich mochte mich vielmehr darauf beschriinken, zu zeigen, wie man 
aus der wissenschaftlichen Analyse dieser auBerordentlich miihsamen, 
zeitraubenden und kostspieligen Untersuchungen zu Regeln gelangt, die 
nicht allein fiir das jeweils untersuchte Arbeitselement, sondern ganz 
allgemein gelten. 

So ergab sich z. B. aus der systematischen Durchuntersuchung eines 
Arbeitselementes die Regel, daB man fur schwere Arbeit groBe umfang
reiche Muskelgruppen heranziehen, eine leichteArbeit dagegen schwachen, 
kleinen Muskelgruppen anvertrauen soIl. Dieser Reg~l kommt ganz all
gemein Bedeutung zu. So einleuchtend sie ist, so oft wird dagegen ver
stoBen. Und als wir sie aus langen Tabellen und umfangreichen Berech
nungen miihsam erkannt hatten, befiel uns ein Gefiihl der Beschiimung, 
daB wir diesen einfachen Befund nicht auf einem bequemeren Wege 
erhoben hatten. So wiederholte sich auf unserem bescheidenen For
schungsgebiet ein Vorgang, der in der Geschichte groBer Forschungen 
immer wiederkehrt. Nur selten wird eine groBe Entdeckung plotzlich 
geboren; jahrelang spukt die Idee in den Kopfen, Irrwege werden be
schritten - bis schlieBlich eines Tages die richtige Losung da ist. Fast 
mochte man also meinen, daB das menschliche Gehirn sehr wenig fiir
wissenschaftliches Denken priidestiniert ist. 

Doch zuriick zu unserer Regel: Bei Waldarbeitern fintlet man viel
fach den Brauch, daB sie beim Absagen eines Baumes eine Stellung ein
nehmen, wie wir sie in Abb. 3A anzudeuten versucht haben. Die Sage 
wird nur durch schawche Arm- und Schultermuskeln hin-und her
gezogen. 

Diese Technik wurde fiir falsch erklart. Die Leute sollten sich so 
hinsetzen, wie das in Abb. 3B angedeutet ist, so daB sie nach Art eines 
Ruderers Riickenbewegungen ausfiihren. 
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Welche Arbeitstechnik ist nun nach unserer Regel die riehtige? Die 
auBere, an der Sage zu leistende Arbeit ist gering. Die Sage solI ja nur 
ganz leicht hin- und hergleiten. Es genligen also schwache Muskeln, 
so daB die SteHung A die rich- • /J 

tige ist. Bei SteHung B arbei- ~ 
tet die groBe Masse der Riik-
ken- und Bauchmuskulatur; 
diese Ar bei t komm t nich t aHein 
der Sagebewegung, sondern 
auch der vollig iiberfliissigen 
Bewegung des Oberkorpers 
zugute. 

• 
Bevor ich nun zur Betrach

tung der mittelschweren Ar
beit iibergehe, muB ich Ihnen 

Abb. 3. Durchsagen eines Baumstammes. 
noch den Beweis erbringen, A Alte Art. B Von gewissen Stellen propagierte neue 

Arbeitsform. 
daB man tatsachlich ein Maxi-
mum an auBerer Arbeit leistet, wenn man unter dem jeweils giin
stigsten Wirkungsgrad arbeitet. 

Bei langandauernder Arbeit steigt der Sauerstoffverbrauch unter 
dem EinfluB der Ermiidung, weil immer mehr Hilfsmuskeln mit heran
gezogen werden. So ist es erkliirlich, daB diese Steigerung des Sauer
stoffverbrauches urn so friiher eintritt, je groBer die Arbeitsleistung ist. 
Mit der GroBe der Leistung wachst aber auch die Steilheit des Anstieges. 
Bei geniigend lange fortgesetzter Arbeit erreicht nun die prozentuale 
Steigerung des Sauerstoffverbrauches immer annahernd den gleichen 
Wert, wie schwer auch immer die Arbeitsleistung sein mag. 

Bestimmt man dann die Zeit, die verstreicht, bis dieser Wert erreicht 
wird, und multipliziert man sie mit den in der Minute geleisteten Meter
kilogrammwerten, so erhalt man das Arbeitsquantum, das unter den 
gewahlten Versuchsbedingungen bis zu jener Grenze geleistet werden 
kann, die durch die groBtmogliche prozentuale Steigerung des Sauer
stoffverbrauches charakterisiert ist. Wir erhalten dann folgende TabeHe: 

Ta belle 2. 

Nr. Geleistete Arbeit Arbeitszeit Arbeits- Wirkungsgrad zu Be-
mkg/min quantum ginn der Arbeit 

1 115 42 4830 16,6 

2 230 33 7590 18,7 

3 345 25 8625 21,3 

4 460 19 8740 20,4 

5 575 13 7475 18,7 

6 640 7 4480 16,2 
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Wie man sieht, wird bei den unter Nr. 3 und 4 genannten Bedingungen 
ein maximales Arbeitsquantum erreicht. Zu lange unter geringer Be
lastung zu arbeiten, ist ebenso ungiinstig, wie zu kurze Zeit unter zu 
hoher Belastung. In Stab 5 haben wir die Wirkungsgrade unter den 
jeweiligen Versuchsbedingungen im frischen Zustande eingetragen. 
Man sieht also, daB auch bei Hingerer Arbeitszeit am meisten gearbeitet 
wird, wenn unter optimalem Wirkungsgrad gearbeitet wird. Damit ist 
also der Beweis fiir die Wichtigkeit der Bestimmung der optimaleu 
Wirkungsgrade erbracht. 

II. Ermiidungsbekiimpfung bei mittelschwerer 
korperlicher Arbeit. 

Bei mittelschwerer korperlicher Arbeit geniigt es nicht, unter dem 
giinstigsten Wirkungsgrad arbeiten zu lassen, wenn ma]J. die Ermiidung 
erfolgreich bekampfen will. Hier spielt die statische Arbeit eine 
groBe Rolle. 

Der statisch beanspruchte Muskel ist dauernd kontrahiert und preBt 
dadurch die Blutzufuhr ab; neues Brennmaterial kann ihm nicht zuge
fiihrt, und die Stoffwechselschlacken konnen nicht entfernt werden. 
Wahrend sich bei einer dynamischen Muskelarbeit, die unter Bewegung 
erfolgt, die Ermiidungsgifte iiber das ganze Korpergebiet verteilen und 
dadurch in ihrer Giftwirkung abgeschwacht werden, haufen sie sich iu 
den statisch arbeitenden Muskeln an. Die statische Arbeit fiihrt iiber
dies zu unangenehmen Empfindungen,. die wohl auf einer Druckreizung 
sensibler Nervenendigungen in den Sehuen und Gelenkkapseln beruhen. 

Wir sehen also, daB der Ermiidungswert einer mittelschweren korper
lichen Arbeit sehr wesentlich von dem Grad ihrer Durchsetzung mit 
statischen Elementen abhangt. Bei schwerer korperlicher Arbait, die 
mit einem groBen Energieverbrauch einhergeht, ist der statische Anteil 
meist relativ klein. Die Arbeit beansprucht die ganze Muskelmasse des 
Korpers, und zwar vorwiegend auf dynamische Arbeit. Bei mittel
schwerer korperlicher Arbeit spielt dagegen das statische Element eine 
hervorragende Rolle; und wir miissen unter allen Umstanden danach 
trachten, den statischen Anteil bei den verschiedenen Arbeitselementen 
zahlenmaBig zu ermitteln' 

Dieses ZiellaBt sich dadurch erreichen, daB man den Gesamtwirkungs
grad, unter dem die auf ihren statischen Auteil zu untersuchende Arbeit 
geleistet wird, in seine Teilwirkungsgrade zerlegt. 

Vergleicht man den Wirkungsgrad eines auBerhalb des Organismen
verbandes arbeitenden Muskels mit demjenigen des ganzen Korpers, so 
ergibt sich, daB der isolierte Muskel den hohereu Wirkungsgrad hat. 
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Es miissen also Verlustquellen existieren; folgende kommen nach dem 
heutigen Stande unserer Kenntnisse in Betracht: 

1. Reibung zwischen den Gelenken - der hierdurch bedingte Ver
lust ist niedrig anzusetzen. 

2. Arbeit am eigenen Korper. Wird dieselbe auBere Arbeit ein
mal unter ausgiebigen Bewegungen des ganzen Korpers, das andere Mal 
unter seltenen Bewegungen dieser Art (Leerbewegung) durchgefiihrt, 
so arbeitet der betreffende Mensch im letzteren FaIle wesentlich oko
nomischer als im ersteren. Am Beispiel des Holzsagers haben wir auf die 
Bedeutung der Leerbewegung bereits hingewiesen. 

3. Versteifung des Skelettsystems. Das Skelettsystem ist 
ein kompliziertes Hebelwerk, das sich aus vielen gegeneinander beweg
lichen Einzelteilen zusammensetzt. Je nach der erforderlichen Arbeits
bewegung werden bestimmte Skeletteile fest gegeneinander fixiert. 
Diese Versteifung wird von den statisch arbeitenden Muskeln herbei
gefUhrt. 

Wir konnen nunmehr die Beziehungen zwischen Gesamt- und Teil
wirkungsgraden durch die folgende Gleichung ausdriicken 

r;w = r;m X r;4 X r;5 X r;6' 
Bier bedeutet: 

1. 'YJw den Gesamtwirkungsgrad. 
2. 'YJm den (theoretischen) Wirkungsgrad des isolierten Muskels. 
3. 'YJ4 die Verschlechterung des Gesamtwirkungsgrades durch Reibungsverlust. 
4. 'YJs Verschlechterung durch statische Arbeit. 
5. 'YJa Verschlechterung durch Mitbewegung korpereigener Last. 

Wir wollen nun an einem Beispiel zeigen, wie man mit Hilfe obiger 
Gleichung die GroBe der statischen Arbeit bei einer Hubarbeit be
stimmen kann. 

Aus dem Respirationsversuch ergibt sich, daB ZUlU Heben eines 
9,15 kg schweren Gewichtes urn 1 m 543 gcal erforderlich sind. Der 
Gesamtwirkungsgrad dieser Arbeit r;w berechnet sich also zu 

r;w = 0,04. 

Von dem gesamten Energieverbrauch sind nunmehr die auf die Leer
bewegung entfallenden Kalorien abzuziehen. 

Man ermittelt sie mit Hilfe der J ohannsonschen ~egel, welche 
besagt, daB der urn den Ruheumsatz verminderte Energieverbrauch 
proportional der Arbeitsleistung ansteigt. Da uns aus unserem Ratio
nalisierungsversuch auch der Energieverbrauch beim Heben von Ge
wichten, die schwerer als 9,15 kg sind, bekannt ist, so konnen wir auf 
Grund dieser Regel auch den Energieverbrauch fUr die Belastung 
null kg extrapolieren; wir erhalten dann den gesuchten Energieverbrauch 
fUr die Leerbewegung zu 324 gcal. Ziehen wir diese Zahl von dem Ge-
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samtenergieverbrauch von 543 gcal ab, so verbleiben 219 gcal fUr aIle 
iibrigen Arbeitsleistungen. 

Wir stellen uns jetzt eine fiktive Bewegungsart vor, welche die ver
langte auBere Arbeit leistet, ohne daB durch die Mitbewegung korper
eigener Last ein Energieverlust eintritt. Dann gilt die Gleichung: 

rJ'w = 1Jm X 1J4 X 1Js· 

1J' w bezeichnen wir als reduzierten Gesamtwirkungsgrad. Wir konnen 
ihn aus unseren Daten berechnen: 

, = 9,15 mkg _ 9,15 _ ° 098 
1J w 2,9 geal - 92,9 -, • 

Da 1J4 mit hinreiehender Genauigkeit zu etwa 0,95 angegeben werden 
kann, und da ferner der Wirkungsgrad des isolierten Muskels 1Jm 0,35 
betragt, so ist in obiger Gleiehung nur 1J s unbekannt; es errechnet sich 
hierfiir ein Teilwirkungsgrad 

1Js = 0,296. 

Die Zahlen unserer Gleiehung lauten also 

0,098 = 0,35 X 0,95 X 0,296. 

D. h. also : Von den 543 gcal sind infolge des theoretischen Wirkungs
grades des isolierten Muskels 35% = 190 gcal verfiigbar; davon gehen 
5% durch Reibung verloren, so daB 180,5 gcal iibrigbleiben. Von diesen 
werden 70%, also 108 gcal, fUr statische Arbeit verwandt. 

Wir haben damit die Aufgabe, welche wir uns gestellt haben, ge16st; 
aber meine Herren, Sie werden - und zwar mit Reeht - einwenden, 
daB dieses Verfahren reichlich umstandlich ist. Ich hoffe, daB es mit 
der Zeit gelingen wird, gewisse Vereinfachungen zu treffen. Bis dahin 
miissen wir aber auch hier versuchen, durch moglichst viele Versuche 
und deren wissenschaftliche Analyse zu allgemein anwendbaren Regeln 
zu gelangen. 

Das geschilderte Rechnungsverfahren hat uns bereits gute Dienste 
geleistet, als wir entscheiden muBten, ob dem Berliner Normalziegel 
oder dem alten Klosterformat, das wesentlich groBer und schwerer ist, 
der Vorzug zu geben ist. Hatten wir uns in unseren Untersuchungen 
lediglich von der GroBe des Gesamtwirkungsgrades leiten lassen, wie 
das bei schwerer korperlicher Arbeit richtig ist, so ware unsere Ent
scheidung zugunsten des Klosterformates ausgefallen. 

Beim Mauern ist aber eine betrachtliche statische Arbeit zu leisten; 
und die Zerlegung in die Teilwirkungsgrade ergab, daB beim Kloster
format eine allzu hohe Zahl von statischen Kalorien gefordert wird; so 
muBten wir yom arbeitsphysiologischen Standpunkte aus das Berliner 
Normalformat empfehlen. Nur nebenbei sei bemerkt, daB das wesentlich 
kleinere Gilbrethsche Format schlecht abschniU. 
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III. Ermiidung bei der sogenannten "leichten"' 
korperlichen Arbeit. 
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Die Entwicklung der Technik lauft darauf hinausl dem Menschen 
die schwere und auch die mittelschwere korperliche Arbeit durch Ma
schinen abzunehmen. Nicht mehr groBe Muskelmassen mussen tatig 
sein, um die Berufsarbeit zu vollbringen, kleine flinke Muskeln werden 
vielmehr benutzt, und lebhafte, nervose Prozesse mussen unterhalten 
werden, um den normalen Ablauf der eine exakte Koordination erfor
dernden Bewegungen zu ermoglichen. Aber gerade eine Bewegungs
form, welche sich auf ein relativ enges, anatomisches Feld beschrankt, 
kann leicht zu chronischen Ermudungserscheinungen fuhren. Der 
Arbeiter spurt am Ende des Arbeitstages keineswegs jene ausgesprochene 
Mudigkeit, die uns nach auBerordentlichen Anstrengungen, z. B. nach 
einer anstrengenden Bergbesteigung, befaIlt; der Arbeiter klagt vielleicht 
nur uber eine gewisse Mattigkeit, die rasch verschwindet, am nachsten 
Morgen hat er sich scheinbar wieder erholt. Aber die Leistungskurven 
von Tag zu Tag, und noch deutlicher die von Woche zu Woche auf
genommenen, zeigen doch gelegentlich, daB Ermudungsreste zuriick-· 
bleiben, die offensichtlich fur chronische Schaden verantwortlich zu 
roachen sind. 

DaB eine angestrengte Tatigkeit nicht immer zu einer solchen An
haufung von Ermudungsresten zu fUhren braucht, geht aus den griind
lichen Untersuchungen Bernays hervor. Die Untersuchungen, welche 
an jugendlichen Ringspinnerinnen durchgefuhrt wurden, erstreckten 
sich uber einen Zeitraum von 87 Wochen. Die Leistungskurven zu 
Beginn jeder Woche zeigten keine dauernde Verschiebung im Sinne einer 
Leistungsabnahme, so daB in diesem FaIle von einer fibermudung keine 
Rede sein konnte. 

Der Arbeitsphysiologie erwachst somit die wichtige Aufgabe, das 
Problem der Ermudung bei dieser "nervosen" Form der Arbeit so weit 
zu klaren, daB einwandfreie Methoden ausgearbeitet werden konnen, 
welche es erlauben, fUr jede gewerbliche Arbeit diejenige Tages- bzw. 
W ochenleistung festzulegen, welche zu keiner fibermudung der ner
vosen Zentren fiihrt. 

Die Ermudung tritt auch hier genau so wie bei der oben besproGhenen 
mittelschweren korperlichen Arbeit um so fruher auf, je mehr der Arbeits
prozeB mit statischen Elementen durchsetzt ist. Es ist aber unmoglich, 
bei dieser Form von Arbeit den statischen Antell aus den Tellwirkungs
graden zu berechnen, well infolge der geringen Muskelanstrengung 
der Respirationsapparat keine genugend groBen Ausschlage gibt. 

Hier kann man mit Bewegungsstudien etwas weiter kommen. Es 
soIl aber gleich von vornherein betont werden, daB die Methodik noch 
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nicht so weit ausgebaut ist, daB schon praktische Erfolge unmittelbar 
bevorstehen. Das Verfahren basiert auf folgender fiberlegung. 

Wenn ein gut trainierter Forstarbeiter mit der Axt in ununterbro
chener Arbeit einen Baum fii.llt, so schwingt er im frischen Zustand sein 
Arbeitsgerat in elegantem Bogen. Die Hauptarbeit wird dabei von 
der Arm- und Schultermuskulatur verrichtet. Leichte rhythmische 
Schwingungen des Oberkorpers unterstiitzen die Bewegung der Axt. 
Ganz anders ist das Bild in ermiidetem Zustand. Die Arnimuskulatur 
beginnt zu erlahmen, und andere Muskelgruppen werden zur Hilfe
leistung mit herangezogen. Die Korperexkursionen sind jetzt viel aus
giebiger als im unermiideten Zustand. Eine viel groBere Muskelmasse 
ist jetzt daran beteiligt, der Axt die notige Schwungkraft zu erteilen. 

Wir sehen also, daB automatisch Hilfsmuskeln zur Arbeitsleistung 
mit herangezogen werden, sobald die urspriinglich arbeitende Musku
latur zu erlahmen beginnt. Diesen praktisch wichtigen Moment kann man 
durch das Bewegungsstudium der charakteristischen Korperpunkte er
fassen. Bei einer so schweren korperlichen Arbeit, wie sie beim Fallen 
eines Baumes vorliegt, kann man bei einiger fibung schon mit bloBem 
Auge die Anderung des Bewegungsablaufes, die mit dem Eintritt der 
Ermiidung zeitlich zusammenfallt, erkennen. Es empfiehlt sich aber 
doch, die Bewegungsbahnen mit der photographischen Platte festzu
halten, . da dem Auge viele Feinheiten entgehen konnen, die fiir die Be
urteilung von groBer Wichtigkeit sind. 

In frischem Zustand sieht man, wenn in gewissen Zeitabstanden 
mehrere Bewegungskurven iibereinander photographiert werden, daB 
sich die einzelnen Bewegungsbahnen mit ziemlicher Genauigkeit 
decken, allerdings nur, wenn die Versuchsperson gut trainiert ist. Von 
einem gewissen Zeitpunkt an decken sich bei einer geiibten Versuchs
person jedoch die Kurven nicht mehr, es tritt eine immer mehr zuneh
mende Streuung auf. 

Welches auch die Ursachen dieser Koordinationsstorung sein mogen, 
soviel kann man schon heute sagen, daB mit dieser Methode der 
Beginn des auBerlich wahrnehmbaren Ermiidungseintrittes angezeigt 
wird. Wenn ein Gewicht von 2 kg mit gestrecktem Arm dauernd ge
hoben und gesenkt wird, so kann eine objektiv nachweisbare Ermiidung 
schon nach 11/2 Minuten eintreten. Sobald die Arbeit des Gewicht
hebens mit anderen Bewegungsformen kombiniert wird, wird deren 
Ermiidungswirkung bedeutend reduziert. 

Sehr schOn lii,Bt sich mit dieser Methode die Bedeutung der statischen 
Durchsetzung des Arbeitsvorganges fiir den Eintritt der Ermiidung 
demonstrieren. Wenn man einem Menschen die Aufgabe stellt, ein 
Gewicht rhythmisch zu heben und zu senken, so kann man 'mit dieser 
photographischen Methode zeigen, daB die den Ermiidungsbeginn an-
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zeigende Koordinationsstorung um so friiher einsetzt, je langsamer die 
Bewegung ausgefiihrt wird. Das ist auch verstandlich, da die Durch
setzung mit statischen Elementen mit abnehmender, Geschwindigkeit 
wachst. 

Gelegentlich verrat sich die beginnende Ermiidung bei leichter Arbeit 
durch Zitterbewegungen. Wenn wir unseren Arm gestreckt nach vorn 
halten, so werden die Agonisten und die Antagonisten, welche mit dieser 
statischen Arbeitsleistung betraut sind, in einem bestimmten Rhythmus 
innerviert, der unter normalen Verhaltnissen zu keinen grob sichtbaren 
Schwingungen fiihrt. DaB aber solche existieren, kann man durch Ver
groBerungsmethoden zeigen. Dieser latente Tremor nimmt aus Grunden, 
die uns vorlaufig noch verborgen sind, bei der Ermiidung zu. Das Bild 
kann durch das Dazwischentreten von Koordinationsstorungen kom
pliziert werden, deren Beziehungen zum Tremor uns noch unbekannt 
sind. Diese Komplikation ist aber nur von theoretischer, nicht von 
praktischer Bedeutung. Erscheinen die Koordinationsstorungen im 
Verlauf eines Arbeitsprozesses, so fallen sie zeitlich mit dem Auftreten 
des Tremors zusammen. 

"Ober die Technik der Aufnahme solcher Tremorkurven brauchen wir 
nur wenige W orte zu verlieren. An einer passend gewahlten Korperstelle 
wird eine kleine Gliihlampe, die kontinuierlich brennt, befestigt. Bei 
dem oben beschriebenen Heben und Senken der mit Gewichten be
schwerten Hand wiirde man die Lampe an der Hand anbringen usw. 
Die Bewegungen des Lichtpunktes werden durch ein Photokymo
graphion mit genau gleichbleibender Umdrehungsgeschwindigkeit auf
genommen. Die Trommelachse muB annahernd parallel der Richtung, 
in welcher die Hand bewegt wird, in unser~m FaIle also senkrecht, 
stehen. Treten im Verlauf der Arbeit Ermiidungserscheinungen auf, so 
dokumentieren sie sich in kleinen unregelmaBigen Oszillationen, die sich 
auf die Arbeitskurve aufpflanzen. 

Mit der Methode priifen wir in erster Linie das Muskelspiel, und zwar 
insbesondere das exakte Zusammenarbeiten der einzelnen, am Arbeits
prozeB beteiligten Muskeln. Bei sehr vielen industriellen Arbeiten 
kommt es hierauf in der Hauptsache an. Wenn ein Arbeiter ermiidet, 
so laBt seine Geschicklichkeit nacho Die optischen, akustischen und tak
tischen Empfindungen, die fiir einen optimalen Tonus des Bewegungs
apparates sowie fiir eine zweckmaBige Koordination zu sorgen haben, 
kommen nicht mehr zur Geltung. Aus der geordneten Bewegung wird 
eine ungeordnete. 

Freilich miissen wir uns dariiber klar sein, daB diese Methode nur 
einen Notbehelf darstellt. Eine exakte Methode zur Messung des Er
miidungsgrades wird iiberhaupt nicht auszuarbeiten sein. Denn der 
Organismus kann, wie wir oben zeigten, ermiidete Zentren, die in die 
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Reflexbahn eingeschaltet sind, durch benachbarte frische ersetzen, oder 
es kann der Willensimpuls verstarkt werden, so daB trotz tatsachlicher 
Ermiidung gewisser Organbezirke der Bewegungsablauf der gleiche bleibt, 
wie im frischen Zustande. 

Das Streben der wissenschaftlichen Forschung muB zunachst dahin 
gehen, jene Reizfrequenz zu ermitteln, welche optimal ist. Beim Herzen 
hat die Natur diese Aufgabe in idealer Weise gel6st. Das Herz arbeitet 
ununterbrochen wahrend des ganzen Lebens seines Tragers, ohne zu 
ermiiden. Hierzu wird es befahigt, weil sein Rhythmus so geregelt ist, 

Abb.4 . Ergograph von Mosso. 

daB es die bei jedem Schlag ausgegebene Energie in der nachfolgenden 
Pause wieder einholt. 

Wollen wir aus dieser Erkenntnis die Nutzanwendung fUr die Be
kampfung der Ermiidung bei der sogenannten "leichten" Arbeit ziehen, 
so miissen wir uns zuerst Klarheit verschaffen, welche Teile der an dem 
ArbeitsprozeB beteiligten Organe in erster Linie von der Ermiidung 
betroffen werden. 

Wir benutzen zur Beantwortung dieser Frage den Mossoschen 
Ergographen, der in Abb. 4 wiedergegeben ist. Um den Mittelfinger 
ist ein kleiner Gurt gelegt, an dem das eine Ende einer Schnur befestigt 
ist. Das andere Ende der iiber eine Rolle ziehenden Schnur tragt ein 
Gewicht. Die Versuchsperson hat die Aufgabe, den Mittelfinger nach 
den Taktschlagen eines Metronoms dauernd zu beugen und zu strecken 
und dadurch das Gewicht abwechselnd zu heben und zu senken. Da 
der Arm fixiert ist, so ist es lediglich der Beugemuskel des Mittelfingers, 



Die Bektimpfung der Ermiidung. 31 

welcher die Hubarbeit leistet. Die GroBe der Fingerexkursionen wird 
auf eine rotierende beruBte Trommel durch einen auf der Abbildung 
erkennbaren Zeiger geschrieben. 

Man erhalt so eine Ermiidungskurve. Die zuerst gute Leistungs
fahigkeit wird immer schlechter und schlechter, bis die Versuchsperson 
schlieBlich trotz groBter Willensanspannung nicht mehr imstande ist, das 
Gewicht zu heben. "Der Muskel ist ermiidet", meint der Laie. Nun ist 
aber durchaus nicht gesagt, daB der Muskel als solcher ermiidet ist. 
Ja die experimentelle Untersuchung zeigt, daB der angeblich ermLldete 
Muskel zwar nicht mehr auf den natiirlichen, wohl aber auf einen kiinst
lichen elektrischen Reiz anspricht. Reize ich mit einer Elektrode die 
Hautstelle, unter welcher der zum Muskel fiihrende Nerv liegt, so be
ginnt der Muskel sofort wieder zu zucken. Wenn also der Finger bei der 
natiirlichen Reizung den Dienst versagte, so lag dies nicht daran, daB der 
Muskel ermiidet war. Die Ermiidung muB sich vielmehr in irgendwelchen 
anderen organischen Gebilden festgesetzt haben. Wir wollen unser 
Experiment an dem Ergographen weiter fortsetzen, um den Sitz der Er
miidung zu ermitteln. Wir setzen die kiinstliche Reizung solange fort, 
bis der Muskel so stark ermiidet ist, daB er nicht mehr zuckt. Wir legen 
die Elektrode beiseite und bemerken zu unserem Erstaunen, daB der 
Muskel jetzt sofort imstande ist, sich unter dem EinfluB des natiirlichen 
Willensimpulses zu kontrahieren und Arbeit zu leisten. 

Der Grund fiir dieses sGnderbare Verhalten ist folgender. Der 
Willensimpuls des Menschen trifft auf ein in dem Zentralner,:"ensystem 
gelegenes nervoses Zentrum. Dieses kann nur dann den Willensimpuls 
verarbeiten, wenn ausreichende Mengen von "Kraftstoff" vorhanden 
sind. In der Periode der kiinstlichen elektrischen Reizung haben sich 
in den nervosen Zentren wieder geniigend solche Kraftstoffe angehauft, 
die auf den Willensimpuls reagieren, wenn die kiinstliche, auf den 
peripheren Nerven treffende Reizung wirkungslos geworden ist. 

Da also bei dieser Arbeitsform, die wir im Sinne unserer Definition 
als leicht bezeichnen miissen, der Sitz der Ermiidung in einem nervosen 
Zentrum zu suchen ist, so erwachst uns die Aufgabe, jenen Reizrhythmus 
zu ermitteln, der optimal ist. Es muB mit anderen Worten jenes 
Arbeitstempo ausfindig gemacht werden, das so lange Pausen gewahrt, 
daB sich keine Ermiidungsreste in den Zentren anhaufen. 

Eine Versuchsreihe, die mein langjahriger Mitarbeiter Dr. Lehmann 
im hiesigen Institut durchgefiihrt hat, scheint uns die experimentellen 
Grundlagen zur Beantwortung dieser Frage zu liefern. 

Auf photographischem Wege wurden Bewegungskurven der Beugung 
und Streckung des unbelasteten Fingers aufgenommen. Trotzdem die 
Versuchsperson bestrebt war, bei jeder der untersuchten Geschwindig
keiten die Bewegungen recht gleichmaBig durchzufiihren, zeigte die 
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Bewegungskurve doch das Bild einer Treppe (siehe Abb. 5). 1m all
gemeinen waren die Stufen gleich hoch; war aber gelegentlich eine Stufe 
zu hoch oder zu niedrig, so wurde diese UnregelmaBigkeit durch die 
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Abb. 5. Aufnahme von Beweguugen und Streckungen des Fingers. 

folgende Stufe wieder ausgeglichen. Die Gestalt der Treppe schwankte 
zwischen zwei Extremen: Annahernd senkrechtenund waagerechten 
Stiicken oder ein kurzes waagerechtes und ein tangeres schrag gehaltenes 
Stiick. 

Das bewegte Fingerglied iiberstrich bei seiner Bewegung einen 
Winkel von 33 0 • Die hierfUr erforderliche Zeit in Sekunden sei D. Ferner 
wurde auf den Kurven die Menge der Diskontinuitaten ausgezahlt. Das 
Symbol F belehrt uns im folgenden iiber die Zahl dieser Unterbrechungen 
in der Sekunde. Ganz allgemein ergab sich, daB den kleinen Weden 
fiir D hohe Werte fiir F zugeordnet sind und umgekehrt, d. h. also, daB 
bei schneller Ausfiihrung der Bewegung mehr Unterbrechungen er
folgen als bei langsamer. Dies gilt sowohl fUr Beugung als auch fiir 
Streckung (siehe Abb. 5). 

Zwischen den F- und D-Werten gilt nun die folgende einfache Be
ziehung: 

FyD = Konst. 

Bei der statistischen Auswertung des Zahlenmateriales ergab sich nun, 
daB fUr die F-Werte und nach obiger Formel sinngemaB auch fiir die 
D-Werte drei Haufigkeitsmaxima existieren, die wir in der umstehen
den Tabelle zusammenstellen. 
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Dieses Ergebnis wollen wir jetzt an Hand eines Modelles zu deuten 
suchen. Ein groBes Reservoir (siehe Abb. 6) kann je nach der SteHung 
eines Vierwegehahnes j edes der drei 
kleineren GefaBe A, B, C speisen. 
Diese besitzen den gleichen Raum
inhalt und haben an ihrem Boden 
eine Klappe, die durch das iiber die 
Rolle ziehende Gewicht wasserdicht 
angedriickt wird. 1st eines dieser 
GefaBe bis zum Rand vollgelaufen, 

1 
F 

4,66 
9,3 

14,0 

Ta belle 3. 

2 
D 

2,7 

1,35 
0,9 

3 
FfJY = konst. 

12,6 
12,5 
12,6 

so geniigt gerade der Druck der lastenden Wassersaule, um die Klappe 
zu 6ffnen . Die herausdringende Wassermenge erteilt dem Schaufelrad 
einen Bewegungsimpuls. Wir wollen annehmen, daB das Herausstiirzen 
de Wa er in einer 0 kurzen Zeit erfolgt, daB 
wir sic vcrnachla igcn konnen. Unmittelbar 
nach d r Entlecrun d efaJ3es schlieBt ich 

Abb. 6. Modell der Muskelreizung. 

die Klappe, das GefaB wird sofort wieder mit Wasser aufgefiillt. Arbeitet 
das Modell nur mit dem GefaB A, so wird das Rad nach Beendigung del' 
Fiillung durch das herausstiirzende Wasser sich um immer die gleiche 
Strecke drehen und dann wieder stillstehen, bis sich das GefiiJ3 aufgefiillt 
hat und der nachste Bewegungsimpuls erfolgen kann. Wir haben also 

Ludwig, Fabrikbetrieb. 3 
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eine ahnliche Bewegungsform, wie wir sie am Finger gefunden haben. 
SoIl sich das Rad schneller drehen, so muB A und B arbeiten. Wahrend 
sich A auffiillt, entleert sich B und umgekehrt. Eine noch schnellere 
Bewegung des Rades erzielt man, wenn A, B und C alternierend arbeiten. 
Damit ist also der AnschluB an unsere Versuche gewonnen. 

-obertragen wir die dort eingefiihrten Zeichen auf unser Modell, so 
gelten folgende Beziehungen, wenn wir zunachst nur das GefaB A 
arbeiten lassen. Es wird in einer Sekunde F mal aus dem Reservoir 

aufgefiillt. Dazu benotigt man :. = t Sekunden. Die Gesamtdrehung 

des Rades, die sich aus den Einzeldrehungen des Rades zusammensetzt, 
beansprucht D-Sekunden. In diesen D-Sekunden muS das A-GefaB 
D X F mal gefiillt werden. Das Rad erfahrt in der Sekunde F Impulse. 

Alternieren A und B, so erfolgt aIle {- Sekunden ein StoB auf das 

Rad; in einer Sekunde erfolgen 2 F -Fiillungen und die Zahl der Fiillungen 
wahrend der gesamten Bewegung ist D X 2 F. Arbeiten schlieBlich die 

drei GefaBe A, B und C, so erfoIgt alle ~ Sekunden ein StoBund aus 

dem Reservoir miissen in den D-Sekunden der gesamten Versuchszeit 
D X 3 F-Fiillungen an die kleinen GefaBe abgegeben werden. 

Wir sehen also, daB bei Vermeidung von Zwischenpausen folgende 
Falle moglich sind: . 

Tabelle 4. 
Bei DF Fiillungen in der Zeit D erfolgen F StoBe pro Sekunde 

" 2 " " " " D 2F " 
" 3" " """ D" 3F "" 

Die Zusammenarbeit der einzelnen GefaBe illustriert das folgende 
Schema (siehe Abb. 7). 

1/ 1'1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 
II r=--l I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 1" )f )f 

~1 ~1 Jt Jt 
10 1 ~1 1/+01 27'10 I ~ I 10 I 10 I 

I I I I I I I I I I I I 
I ..t!! I I I I I I I I 

A3r It II II 1 .It )q .Ii Jt 
A+O+CP. I 1"8 I I I I I I I I I I I I I I tv I b tv I o C C 0 C o C oc o C 0 

Abb.7. Schema zur Deutung der verschiedenen Geschwindigkeit der Impulse, 

Das Modell erlaubt also Frequenzen zu erzeugen, die sich ebenso 
wie in den Versuchen am Finger wie 1:2:3 verhalten. Es gibt aber 
zunachst noch keine Aufklarung iiber die Verkniipfung der F- und D
Werte, fiir die sich aus dem Experiment die Gleichung F iD = konst. 
ergeben hatte. 

Ehe wir diese Gleichung erortern, wollen wir versuchen, die an un-
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serem Modell gewonnenen Erfahrungen auf die Versuchsergebnisse zu 
iibertragen. Der Gedanke liegt natiirlich nahe, die GefaBe A, B und 0 
motorischen Ganglienzellen gleichzusetzen, von denen der motorische 
1mpuls an den Muskel ausgeht. Sie werden in irgendeiner Weise durch 
den Willensimpuls - das groBe Reservoir! - aufgeladen. 

Arbeiten diese drei Zellkomplexe nach Art unseres Modelles, so 
konnen wir uns eine gewisse Vorstellung machen, wie unaere Be
funde zustande kommen. Man miiBte also demnach annehmen, daB 
der Willensimpuls bei langsamen Bewegungen einen Ganglienzellkom
plex benutzt. Die in ihm aufgespeicherte Energie wird auf den Reiz 
hin frei, und die auftretende Erregung bewirkt einen kurzdauernden 
MuskelstoB. Der nachste Reiz kann erst einsetzen, wenn sich wieder 
geniigend Energie angesammelt hat. Hierzu sind, wie wir gesehen 

haben, ~ Sekunden erforderlich. Aus Tabelle 3 konnen wir ersehen, 

daB diese Restitution 4 !6 = 0,22 Sekunden beansprucht. , 
1st eine schnellere Bewegung beabsichtigt, so koppelt der Willens

impuls die Zellkomplexe A und B in der Weise, daB sie alternierend 
arbeiten, wobei die 1nanspruchnahme zweier oder auch dreier nervoser 
Elemente keineswegs mit einer Ruhepause fiir den einzelnen Komplex 
verkniipft ist. Da die bevorzugten Frequenzen sich wie 1: 2: 3 verhaIten, 
(siehe Tabelle 3), so folgt, daB jeder Ganglienzellkomplex seine Ladung 
in dem Moment verliert, wo die Aufladung beendet ist. Auch wenn A 
und B oder A und B und 0 gemeinsam arbeiten, beansprucht die Er
holung jedes einzelnen Elementes die gleiche Zeit (0,22 SekUIiden), die 
wir, oben fiir den Komplex A gefunden hatten. 

Nunmehr miissen wir una der Frage zuwenden, wie die Formel 
F V D = K mit unserem Modell in Einklang zu bringen ist. 

Nach unseren bisherigen Ermittlungen kann es sich nicht um eine 
allgemein giiltige Formel handeln, denn wir hatten ja gesehen, daB von 
der Natur im allgemeinen drei F-Werte bevorzugt werden, aus denen 
sich ohne weiteres die zugehorigen D-Werte ergeben. Die Formel wiirde 
also nur fUr jeden dieser drei Faile geIten. Das ist aber immerhin 
merkwiirdig. 

Aus unserer Formel ist zu folgern, daB bei Benutzung eines Bechers 

fiir D X F -Fiillungen j.- ccm Wasser bentitigt werden. Eine Fiillung 

wiirde mithin D ~2 ccm Wasser erfordern. Damit ist der AnschluB an 

unsere obige Formel gewonnen; denn fiir 

FfJ5 = K 
kann man schreiben 

1 1 
F2D= K2 = k. 

3* 
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Wir sehen somit, daB K bzw. k ein MaB jener Reizstoffmenge ist, 
die sich im Ganglienzellkomplex anhaufen muB, bis eine Entladung 
erfolgen kann. 1m Modell wird diese Konstante durch die Schwere der 
Gewichte symbolisiert. 

Wir wollen nunmehr kurz untersuchen, welche Beziehungen zwischen 
Fund D fUr unser Modell bei Beriicksichtigung samtlicher Becher gelten. 
Unter der Annahme, daB die bei jeder Becheroffnung entleerte Wasser
menge das Miihlrad um die gleiche Strecke weiterdreht, gelangen wir 
zu der folgenden Formel 

wo c eine Proportionalitatskonstante bedeutet. 
Eine einfache Uberlegung lehrt, daB der Inhalt der Rechtecke, welche 

aus der Tiefe und Hohe der einzelnen Treppenstufen gebildet werden, um 
so groBer ist, je langere Zeit die Fiillung beansprucht (siehe Abb. 5). 

Das Modell bedarf also noch einer Zusatzvorrichtung, um nach der 
Formel 

zu arbeiten. Nach unserer Annahme entleert sich bei jeder Offnung des 
Bechers (A, B oder 0) die gleiche Wassermenge. 

2-

SoU die Formel F V D = K erfiillt werden, so muB man die Batterie 
derBecher A, B, 0 um so hoher stellen, je mehr Becher miteinander 
verkoppelt sind. Man konnte also die drei verschiedenen Hohen be
rechnen, welche notig sind, damit das Modell genau nach unserer Formel 
arbeitet. Wir ersehen somit, daB mit der Zahl der Verkoppelungen der 
Ganglienzellkomplexe auch die Intensitat des dem Erfolgsorgan iiber
mittelten Impulses wachst; nach welchen Gesetzen, das kann symbolisch 
aus unserem Modell berechnet werden. 

FUr unsere Betrachtungen ist es nun von besonderem Interesse, wie 
sich die oben zu 0,22 Sekunden berechnete Erholungszeit der Ganglien
zellkomplexe im Zustand der Ermiidung andert. Auch hierfiir finden 
wir in der Lehmannschen Arbeit wertvolle Grundlagen, auf denen 
wir weiterbauen konnen. 

Die Versuche wurden in der Weise angestellt, daB der Finger wie 
am Mossoschen Ergographen solange ein 3 kg schweres Gewicht hob 
und senkte, bis die Bewegung selbst trotz groBter Willensanstrengung 
nicht mehr durchgefUhrt werden konnte .• Jetzt wurden sofort am un
belasteten Finger einige.Bewegungen registriert. Es ist unbedingt notig, 
daB diese Untersuchungen sofort nach der Beendigung der ermiidenden 
Arbeit vorgenommen werden, da die Erholung sofort einsetzt und in 
wenigen Minuten beendet ist. Die erhaltenen Ergebnisse finden wir in 
der nebensthehenden Tabelle. 
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Berechnet man aus den Zahlenwerten dieser Tabelle nach der Formel 
F-VD =K die Konstante K, so erhalt man die Werte 7,3; 3,7; 4,2; 
5,6 und 5,5, im Mittel 5,3. 1m frischen Zu
stande betrug die Konstante, wie wir oben 
gesehen haben, im Mittel 10,4. Das heiBt also, 
daB sich bei der Ermiidung der nervosEm Ele
mente eine groBere Erregungsstoffmenge bis 
zur Entladung anhaufen muB als im frischen 
Zustande. 

Ferner ist die Ermiidung dadurch charak

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 

Ta belle 5. 

D F 

6,8 2,8 
4,8 1,7 
4,0 2,1 
3,2 3,1 
1,2 5,0 

terisiert, daB die Aufladungsdauer der Ganglienzellkomplexe verlangert 

ist. Denn wahrend wir fUr ~ im frischen Zustand 0,22 Sekunden gefun

den hatten, erhalten wir bei der Ermiidung etwa 0,4 Sekunden. Mit
hin muB die Zahl der Entladungen der Ganglienzellkomplexe in der 
Zeiteinheit geringer werden, wenn Ermiidung eintritt. 

Wollen wir also an unserem Modell den Zustand der Ermiidung ver
sinnbildlichen, so miissen wir die Gewichte, welche die AusfluBklappen 
schlieBen, schwerer machen. 

Meine Herren! 
Ieh habe soeben mit Ihnen eine Exkursion in ein rein theoretisches 

Gebiet unternommen; ob aIle diese Dberlegungen richtig sind, das muB 
erst die Zukunft lehren. Sie sehen aber, daB man doch mit den Methoden 
der Physiologie sich bis an jene Grenze (siehe Abb.1) heranwagen 
kann, von der ich zu Beginn meines Vortrages gesprochen habe. . 

Wenn auch im Augenblick diese zuletzt erwahnten Forschungen aufs 
praktische Leben noch keine Anwendung finden, so ist das doch zu 
erhoffen, wenn wir dieses komplizierte biologische Geschehen noch klarer 
iiberblicken konnen, als dies heute der Fall ist. 

Ganz allgemein gilt aber schon heute fiir den Arbeitswissenschaftler 
der Satz, daB es nicht unsere Aufgabe sein darf, den Ermiidungsgrad 
eines Arbeiters zu bestimmen. Eine Ermiidung ist nichts Krankhaftes 
oder Schadliehes. 1m Gegenteil, vieles spricht dafiir, daB wir nur durch 
ein gewisses MaB taglicher Ermiidung uns den erquickenden Schlaf 
verdienen konnen. Das, worauf es in erster Linie ankommt, ist vielmehr, 
den Ermiidungswert der hauptsachlichsten Arbeitsformen zu ermitteln. 
Und das konnen wir bei schwerer und mittelschwerer Arbeit schon 
heute tun. Hoffen wir, daB es uns bald gelingen moge, dieses Ziel auch 
bei der gerade so wichtigen "nervosen" Arbeit zu erreichen. 



U nfall psychologie. 
Von Dr. H.Hildebrandt. 

Es ist ein Zeichen unserer Zeit, daB man auch auBerhalb der fach
wissenschaftlichen Kreise psychologischen Problemen ein groBeres 
Interesse entgegenbringt. Dieses Interesse geht in zweierlei Richtungen, 
einmal besteht es in einer groBeren Freude am Psychologischen iiber
haupt und ohne besonderen praktischen Zweck. In psychologischen 
Zirkeln, Gesellschaften, die in groBer Zahl entstanden sind, ebenso wie 
in den Tageszeitungen und Unterhaltungszeitschriften wurden in den 
letzten Jahren die Fragen der Psychoanalyse, der Individualpsychologie 
und der Intelligenzforschung lebhaft diskutiert, teils aus reiner Sen
sationslust und personlicher Liebhaberei, teils aus ernsterem Bediirfnis 
nach vertiefter Lebenserkenntnis und padagogischem Interesse. 

Daneben entwickelte sich ein groBeres Interesse weiter Kreise an 
einer besonderen praktisch psychologischen Forschungsrichtung, in 
deren Mittelpunkt das Problem - der Mensch in seinem Verhaltnis zur 
Arbeit - steht. Es ist mit groBer Sorgfalt untersucht worden, wie 
Arbeitsgerate, Arbeitsverfahren, iiberhaupt das ganze Arbeitsmilieu, 
gestaltet werden miissen, um den generellen psychischen und physischen 
Eigenschaften des Menschen zu entsprechen.Manche wertvolle MaB
nahme der Rationalisierung, der Anlernung konnte in Verfoig der 
gewonnenen Erkenntnisse entwickelt werden. 

Man stellte ferner auch die Frage nach der Eignung des Menschen 
fUr verschiedenartige Arbeitsleistungen. Mit groBem Aufwand an Miihe 
wurden psychologische Arbeits- und Berufsanalysen geschaffen und 
Verfahren zur Menschenbegutachtung ausgebildet. Wir sind heute im 
Besitz einer Reihe wertvoller Hilfsmittel zur Priifung der verschiedenen 
Intelligenzarten, zur Priifung von Spezialbegabungen, von Arbeits
eigenschaften, Ausdauer, Sorgfalt und dergleichen. Man zieht auch 
gegenwartig die moderne Personlichkeitsforschung SChon heran, um 
das innerste Wesen eines Menschen mit dem Beruf in Einklang zu bringen. 
Auch die Graphologie ist durch ihre beachtlichen Erfolge in diesem 
Zusammenhang wieder zu Ehren gekommen. 

Eine allgemeine Bilanz all dieser Bemiihungen auf dem weiten 
Forschungsgebiet "Mensch und Arbeit" ist no~h nicht gezogen worden. 
Aber soviel kann doch schon festgestellt werden, daB neben dem mensch
lichen Wert an sich, der diesen Bemiihungen zukommt, auch an vielen 
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Stellen schon ein erheblicher wirtschaftlicher Nutzen gezeitigt wurde, 
und sicher ist, daB diese Bestrebungen auch in den kommenden Jahren 
noch eine groBere Rolle spi~len werden. 

I. Allgemeine psychologische Ursachen der Unf"alle. 
Als ein jiingstes Forschungsgebiet der Arbeitspsychologie ist die 

Unfallpsychologie anzusehen. Sie ist nicht nur bedeutungsvoll fiir das 
Arbeitsleben, sondern sie stellt ein Problem dar, das die gesamte Gffent
lichkeit angeht. Der Impuls zu einer Untersuchung der Unfallursachen 
nach der psychologischen Seite hin und zu einer Bekampfung der Unfalle 
mit sogenannten psychologischen Mitteln ging aber vom Arbeitsleben 
aus, und die Mehrzahl der bisher durchgefiihrten Untersuchungen und 
Erhebungen beschaftigen sich mit dem Arbeiter der Industriebetriebe 
und der Verkehrsinstitute. 

Urspriinglich ist die Unfallbekampfung nur mit technischen Hilfs
mitteln betrieben worden. Ein Unfall ist ja eine ungewollte, relativ 
plotzliche Einwirkung von Gegenstanden der Umwelt auf den mensch
lichen Organismus, deren Folge eine Verletzung des Organismus ist. 
Ob die Einwirkung durch die Bewegung des menschlichen Korpers oder 
durch Bewegung der Dinge der Umwelt erfolgt, ist fiir den Begriff des 
Unfalles unwesentlich. Ebenso ob die Einwirkung auf den menschlichen 
Korper eine mechanische, chemische oder thermische ist. Das Bestreben 
der technischen Unfallbekampfung war daher von jeher, den Menschen 
von Gegenstanden und Vorgangen in seiner Umwelt, die die :M:oglichkeit 
einer Verletzung boten, abzusondern. So "kapselte" man bewegte Ge
triebeteile, Rader und Messer ein, oder man "kapselte" den Menschen ein 
und gab ihm Schutzbrillen, baute Gelander und organisierte die Arbeits
handlungen an Maschinen so, daB der Mensch zwangslaufig gesichert 
wurde, daB auch bei menschlichem Versagen kein Unfall auftreten 
konnte. Zahllos sind die einzelnen MaBnahmen, die in den letzten 
50 Jahren von den Aufsichtsbehorden, den Berufsgenossenschaften 
und den einzelnen Betrieben getroffen worden sind. Ein Vergleich 
unserer heutigen Werkstatten mit denen friiherer Jahrzehnte zeigt 
uns einen ganz auBerordentlichen Forts~hritt in bezug auf den Schutz 
des arbeitenden Menschen. 

Und dennoch sind die Unfallzahlen relativ hoch geblieben, und das 
liegt daran, daB auch bei besten technischen Schutzvorrichtungen 
Unfalle eintreten konnen, wenn der Mensch versagt, wenn er etwa 
falsch reagiert, wenn er unbewuBt Vorgange einleitet, die zu Unfallen 
fiihren miissen - oder wenn er fehlerhafte Werkzeuge und Gerate 
benutzt. Man kann ihn zwangslaufig nur sicher stellen bei einer kleinen 
Zahl von Vorrichtungen und Maschinen (z. B. Automaten, Stanzen, 
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Bohrmaschinen). Dagegen fast samtliche Arbeiten in Gro13werkstatten, 
Gie13ereien, Schmieden, mechanischen Werkstatten und vor allen Dingen 
auch aIle Transportarbeiten werden sich nur schwer so gestalten lassen, 
da13 Unfalle von der technischen Seite aus unbedingt unterbunden werden 
konnen. Das Netz der technischen Unfallbekampfung wird noch durch 
lange ZeiteIi hindurch so gro13e Maschen behalten, da13 beim Versagen 
des Menschen Unfalle entstehen. Und wenn fernerhin samtliche neueren 
Statistiken bestatigen, da13 sogar 70% aller Unfalle durch den Menschen 
hervorgerufen werden, dann ist damit der Weg, den in Zukunft die 
Unfallbekampfung neben der weiteren technischen Durchbildung der 
Schutzvorrichtungen zu gehen hat, gekennzeichnet. Es mu13 nicht nur 
mehr versucht werden, die Maschinen und Arbeitsvorgange unfallsicher 
zu machen, sondern auch im Menschen mu13 eine Einstellung hervor
gerufen werden, bei jeder Gelegenheit, die sich im Arbeitsleben fUr 
Unfalle bietet, diesen aus dem Wege zu gehen oder ihnen durch richtiges 
Randeln vorzubeugen. Diese Aufgabe ist friiher auch schon erkannt 
worden, aber es darf wohl gesagt werden, da13 man an ihre Losung mit 
vollig unzulanglichen Mitteln heranging. Wenn man z. B. Unfallverhii
tungsvorschriften im Kleindruck an den schwarzen Brettbrn der Betriebe 
ZUlli Aushang brachte oder wenn man die Unfallverhiitungsvorschriften 
paragraphenma13ig in Heftchen sammelte und an den Arbeiter ver
schenkte, dann war dies ein Versuch, der notwendig scheitern mu13te. 
Man setzte dabei voraus, da13 es nur auf Unkenntnis beruhe, wenn der 
Mensch Unfalle erleide, und man nahm an, daB man ihn nur aufzu
klaren brauche, damit er Unfalle vermeide. Fiir die Aufklarung wahlte 
man au13erdem noch eine niichterne unwirksame Form der Obermittlung 
in langeren Texten. Man nahm die Aufgabe, die hier vorlag, zu leicht. 

Wenn man die Unfallursachen psychologisch naher untersucht, 
dann kommt man sofort zu der Feststellung, da13 die Unfalle aus Un
kenntnis von Gefahrenmomenten einen ziemlich kleinen Teil der Gesamt
unfalle in gewerblichen Betrieben ausmachen. In Reinkultur finden wir 
sie fast nur beim Kinde, das seine ersten Erfahrungen mit dem St~eich
holz, mit dem Messer oder mit dem Rund des Nachbars macht. 1m 
Betriebsleben sind sie selten, immerhin lassen sich Beispiele finden. 
Wenn z. B. ein Elektrokarrenfiihrer, der bisher einbestimmtes System 
zu fahren hatte, auf Anordnung einen Wagen bedienen omu13, dessen 
Schaltvorgange andersartig sind, und wenn er bei einem gewohnten 
Griff eine Bewegung des Karrens auslost, die zum Unfa.ll fiihren muij. 
Oder wenn ein Hilfsarbeiter an ein Bohrwerk gestellt und nicht aU:£
geklart wird, da13 er das zu bearbeitende Stiick festspannen muB. 
Man konnte sich denken, da13, wenn die Unterweisung und Aufklarung 
iiber die verschiedenen Unfallmoglichkeiten richtig organisiert wiirde, 
diese Unfalle ganzlich vermieden werden konnten. Man darf allerdings 
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dabei nicht vergessen, daB Unterweisungen auch wieder vergessen werden, 
daB Erfahrungen verlernt werden, und daB die Aufklarung durch das 
gelesene Wort nicht die wirksamste ist. Ferner ist zu beachten, daB bei 
vielen Arbeiten, iiber die man allgemeine Unterweisungen geben will, 
immer wieder neuartige Situationen auftreten, die nicht vorauszusehen 
waren, so z. B. beim Anbinder, wo die Stiicke verschiedenste Formen 
und Schwere haben und wo der Arbeiter jedesmal aufs neue iiberlegen 
muB, wie er vorzugehen hat, um Unfalle zu vermeiden. 

Das heiBt, wenn man Aufklarung iiber Unfalle betreibt, wird diese 
vielfach nur allgemeiner Natur sein konnen, der einzelne Fall wird 
spezielle Anpassung des Arbeiters verlangen, und die kann er nur leisten, 
wenn einmal der Wille dazu vorhanden ist und wenn er zum anderen 
die notige Intelligenz besitzt. 

Aber im. allgemeinen ist die grundsatzliche Moglichkeit der Be
kampfung dieser kleinen Gruppe der Unfal!e aus Unkenntnis der 
Gefahrenmomente durchaus zuzugestehen. Die Stellen, die die Be
kampfung in Randen haben, sollten jedoch dabei nicht vergessen, daB 
man (z. B. bei Unfallbildern), die Wirksamkeit einer Aufklarung psycho
logisch unterstiitzen kann durch Beachtung der psychologischen Werte 
von Formen, Farbe, Motiv und GroBe.1 

Schwieriger ist die Sachlage bei einer zweiten Unfallgruppe. Die 
Gefahrenmomente sind hier bekannt, und als engere Unfallursachen 
kommen Unachtsamkeit, Bequemlichkeit und Leichtsinn in Frage. 
In allen Schattierungen finden wir diese Unfalle. Von der unbewuBten 
Nachlassigkeit bis zum absichtlichen striiflichen Leichtsinn, yom Unfall 
mit leichter Gefahrdung bis zum Unfall, der das Leben vieler Menschen 
bedroht. Die auBeren Vorgange solcher Unfalle sind etwa Schleifen 
und SchweiBen ohne Schutzbrille oder Drehspan mit Finger abnehmen, 
mit defekten Kabeln hantieren, schlechte Seile verwenden zum An
binden oder an beschadigten Schleifsteinen arbeiten. 

Die Gefahr ist in allen diesen Fallen bekannt. Man denkt, es wird 
diesmal schon noch einmal so abgehen und ist zu bequem, sich ein 
neues Werkzeug zu holen. Oder es ist haufig auch der Gedanke leitend 
(z. B. beim Nachmessen von bewegten Teilen), ich habe das schon oft 
so gemacht, ich bin fix genug, um den Unfall zu vermeiden. In Ver
handlungen iiber solche Unfalle wird oft angegeben, daB man <lurch 
zu niedrig angesetzte Akkorde zu derartig leichtsinnigen Arbeiten ge
notigt sei. In dieselbe Gruppe von Unfallen gehoren nach der psych
ologischen Seite hin auch die V organge hinein, wo einfache Verletzungen 
zu schweren Folgen filhren, weil sie von den Betreffenden vernach-

1 Vgl. Hildebrandt, H.: Untersuchung tiber die Wirkung der Unfallver
hiitungsbilder. Reichsarbeitsblatt 1926. Nr 31. 
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lassigt wurden, auch wieder aus Bequemlichkeit, aus Leichtsinn, aus 
GroBmannssucht. 

Insgesamt liegen dieser Gruppe von Unfailen klare Willensmangel 
zugrunde, und eine einfache Aufklarung wird hier kaum Erfolge haben. 
Es handelt sich um kein Kennen oder Nichtkennen einer Gefahr, sondern 
es handelt sich um ein Nichtwoilen. Man wird zwar auch durch Auf
klarungsmaBnahmen ein gewisses Bediirfnis zur Verhiitung solcher 
Unfaile schaffen konnen, aber nur, wenn man den Unfail und seine 
Folgen recht drastisch zur Darstellung bringt oder wenn man fremde 
Unfaile, die auf der gleichen Grundlage beruhen, anschaulich schildert 
in Werkszeitschriften oder dergleichen. Aber einer Reihe von Leuten, 
die typisch Unfalle aus diesen Ursachen haben, helfen nicht einmal die 
eigenen bosen Erfahrungen. Es laBt sich ein Fall von einem alteren 
Dreher berichten, der in 1/2 Jahren dreimal verungliicki( ist, weil er 
die Maschine beim Nachmessen von Stiicken nicht stillegte - und der 
dreimal ein Fingergliec1 einbiiBte. Er war nicht zu belehren. Wenn 
man auch bei Gruppe 1 wie bei dieser zweiten Gruppe von Unfailen 
von der Moglichkeit einerzahlenmaBigen Herabsetzung durch Auf
klarung und PropagandamaBnahmen wird sprechen konnen, so darf 
nicht auBer acht gelassen werden, daB beide Gruppen zusammen wohl 
nur 20-25% ailer Unfaile ausmachen. 

Weitaus groBer ist eine dritte Gruppe der Unfalle aus menschlichem 
Versagen, eine Gruppe, die allein etwa 50% dieser Unfalle umfaBt. Es 
sind die Unfaile, die durch ein dem Menschen selbst,unerklarliches und 
unbeabsichtigtes Versagen von Intelligenz, Aufmerksamkeit, Willen, 
Sinnesleistungen oder motorischen Funktionen entstehen. Und bei 
dieser groBen Gruppe steht man psychologisch vor einer sehr schwierigen 
Aufgabe, wenn man auch im popularen Sprachgebrauch gerade mit 
diesen Unfallen sehr kurz bei der Hand ist. Da heiBt es eben, man war 
ungeschickt, man war zerstreut oder dergleichen, ohne daB mit dieser 
Kennzeichnung bei der Bekampfung etwas anzufangen ist. Es entsteht 
die weitere Frage, warum war man ungeschickt, warum war man 
zerstreut gerade an diesem Tage. Ehe wir auf eine Erklarung naher 
eingehen, mochte ich noch einige Unfailbeispiele andeuten: Ungliicks
faile beim "Oberqueren der StraBe, beim "Oberholen, Geschwindigkeit 
falsch einschatzen, Entfernung nicht richtig beurteilen, 'ferner in den 
Betrieben fehlerhaftes Arbeiten beim Verladen, beim Anbinden, beim 
Kippen und Kanten von Stiicken und sich stoBen, sich auf Finger 
schlagen, sich reiBen, stolpern, fallen lassen von Stiicken aus der Hand. 
Das ailes sind Vorgange, die immer wieder, auch bei ganz vorsichtigen 
Leuten auftreten. 

Es ist aber festzustellen, daB als Ursache nicht eine dauernde Unge
schicklichkeit oder dauernde Intelligenzmangel in Frage kommen, 
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sondern es sind auch sehr geschickte, intelligente Leute, die derartige 
Unfalle haben. Es sind ferner im allgemeinen auch nicht neuartige 
Aufgaben, bei denen sich diese Unfalle ereignen. Das laBt sich an ein 
paar kleinen alltaglichen Beispielen zeigen. Es kann jemand tausendmal 
sehr geschickt sich sein Brot abgeschnitten haben und eines Tages 
schneidet er sich p16tzlich in den Finger. Wenn auch die Verletzung 
vielleicht geringfiigig ist, so liegt doch ein Unfall vor. Hundertmal 
kann man sich richtig und gut rasieren, und an einem Tage klappt 
es p16tzlich nicht. Es liegt in beiden Fallen keine neuartige Aufgabe 
vor, noch kann man jeden Menschen, der sich einmal schneidet, un
geschickt nennen, wenn auch zugegeben sein mag, daB der wirklich 
Ungeschickte haufiger in dieser Weise versagt. 

Wie kommen nun solche kleinen Ereignisse auch bei vorsichtigen 
Leuten zu irgend einem Zeitpunkt zustande1 "Ein Zufall!" wird oft 
gesagt, ohne daB damit fUr eine Erklarung natiirlich irgend etwas ge
wonnen ist. Bei genauerer Selbstbeobachtung laBt sich zunachst 
folgendes feststeIlen: Solche Unfallereignisse treten sehr haufig nach 
starkeren Gemiitsbewegungen, Affekten (Arger, Freude, Trauer, Er
wartung, Spannung), die ganz kurzlebig sein konnen, ein. 1m popularen 
Sprachgebrauch sagt man, er war nicht bei der Sache mit seinen Ge
danken, weil er sich gefreut, weil er sich geargert hat. Das trifft aber 
in Wirklichkeit nicht die Sachlage. Man ist namlich bei der Mehrzahl 
all solcher alltaglichen Handlungen (Rasieren, Brotschneiden, Treppen
steigen, auf die Elektrische springen usw.) mit BewuBthe~t nicht bei 
der Sache, sondern diese Handlungen sind aIle weitgehend automatisiert, 
ja es ist geradezu so, wenn man p16tzlich etwas, was man bisher auf 
Grund der Gewohnheit rein automatisch erledigt hat, mit BewuBtheit 
machen will, dann geht es schlechter. Man geht im allgemeinen richtig, 
man fahrt richtig mit dem Rade, man benutzt das Messer richtig und 
ganz ahnlich gibt es ja unzahlige Verrichtungen bei der Arbeit in den 
Betrieben - ohne daB man dariiber nachdenkt, wie man die kleinen 
Handlungen macht!. DaB man mit den Gedanken bei der Sache sein 
muB, stimmt also in dem Sinne, wie es der populare Sprachgebrauch 
meint, nicht. 

Man kann sich auch mit jemand unterhalten und eine ganze Reihe 
von Arbeiten sehr schon verrichten. Fast aile Gewohnheitshandlungen 
gehen, kurz gesagt, ohne besondere gedankliche Erfassung gut und or
dentlich vonstatten. Der Grund fiir das Entstehen von Unfallen 
liegt tiefer. 

Wenn man richtig und ohne Fehler arbeiten will, so ist nicht die 
gedankliche Begleitung der Einzelhandlungen notwendig, sondern Vor-

1 V gl. Lew in: Vorsatz, Wille und Bediirfnis. Berlin: Julius Springer, 1926. 
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aussetzung ist zunachst nur eine gewisse Gerichtetheit auf ein WH
lensziel, und ziemlich automatisch laufen dann die EinzeThandlungen 
in der Richtung des groBen Zieles abo Um wieder ein alltagliches 
Beispiel zu bringen, wenn jemand friih ins Biiro gehen will, so ist das 
sein Ziel und alles, was vorher dazu gehort, das Aufstehen, das Friih
stiicken, das Treppensteigen usw. sind Handlungen, die sich in Ver
folgung dieses Zieles ganz von selbst einleiten, ohne daB jemand beson
dere Vorsatze deswegen zu fassen braucht. Tritt nun an irgend einer 
Stelle ein Unfall ein, etwa beim Treppensteigen, so ist der Grund dafiir 
nicht der, daB er an das Treppensteigen nicht dachte - das hat er nie 
getan -, sondern solche Fehlfalle treten auf, wenn, wie bereits oben 
gesagt, ein gewisses inneres Gleichgewicht erschiittert worden ist. Es 
scheint so, als ob damit auch eine gewisse motorische Gerichtetheit 
gestort worden ist, die Bewegungen verlaufen nicht mehr zweckmaBig, 
sondern es treten auf irgendeine Weise Konflikte mit der Umwelt auf 
und das fiihrt, wenn die Umwelt so geschaffen ist, daB man sich ver
letzen kann, zu Unfallen. Solche Beobachtungen, daB in Zeiten von 
Gemiitsbewegungen EinzeThandlungen und Bewegungen im allgemeinen 
unsicherer sind als in Zeiten des Gleichgewichtes, wird jeder an vielen 
Stellen seines Lebens machen konnen. 

Die naive Sicherheit des alltaglichen Handelns kann natiirlich auch 
dadurch beeintrachtigt werden, daB man wahrend der Handlung an 
andere Dinge denkt. Aber man wird auch jedesmal beobachten konnen, 
daB dieses Denken nicht ganz gleichgiiltig war. Es ml1B ein besonderes 
Interesse dabei gewesen sein, etwas Gefiihlsbetontes, dann kann es 
zu Storungen kommen. Bei einem gleichgiiltigen Denken an andere 
Sachen werden ganz selten Gewohnheitshandlungen gestort werden. 
Es wird nicht zu Un fallen kommen. 

Der Vollstii.ndigkeit halber sei noch bemerkt, daB es auch eigentiimliche Zu
stande auBerordentlicher Gemiitserschiitterungen gibt, bei denen eine Deein
trachtigung des Handelns nicht stattfindet. Nach einem schweren Verlust, nach 
einem aullerordentlich freudigen Ereignis, handeln einzelne Menschen ganz 
automatenhaft besonders sicher. Es sind dies aber Ausnahmefalle, auf die nicht 
naher eingegangen werden solI. 

Allgemein ist es jedenfalls so, daB zirkulare Storungen des Gemiits
und Willenslebens das innere Gleichgewicht, die motorische Gerichtet
heit storen, und daB in solchen Zeiten Unfalle leicht auftreten. 

Daneben kommt als Ursachenquelle etwas Weiteres in Frage. Es 
gibt besondere seelische Zustande, die nicht auf genauer zu begrenzende 
Vorgange, wie etwa frohe oder argerliche Ereignisse, zuriickzufiihren 
sind. An einem Morgen plotzlich steht man auf und fiihlt diese Un
sicherheit. Sie dauert manchmal kurze Zeit, manchmal erstreckt sie 
sich iiber den ganzen Tag hin. Viele kleine Einzelhandlungen werden 
erschwert, das Ankleiden dauert langer als sonst, man findet irgendeinen 
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Gegenstand nicht, das Rasiermesser wird als Fremdkorper gefiihlt, und 
anderes. Handlungen, die man sonst ohne weiteres erledigte, erfordern 
eine besondere Willensanstrengung, danebenher lauft eine Schwachung 
der motorischen Sicherheit und haufig auch eine leicht depressive 
Stimmung. 

Es ist ein Zustand, der das Entstehen von Unfallen auBerordentlich 
begiinstigt. Wenn man ein Fahrzeug besteigt, stolpert man schon, 
man ist sozusagen etwas situations blind, man fiihlt die ganze Um
gebung anders, als an sonstigen Tagen, es t:reten auch bei der Arbeit 
Hemmungen und Schwierigkeiten auf, man macht dabei kleine Fehl
leistungen, die ja innerlich den Unfallen sehr verwandt sind. Die Ur
sache fiir die Starung des Gleichgewichtes liegt psychologisch meistensc 

in unbewuBten Vorgangen. Gelegentlich ist es moglich, nachtliche Traume 
ausfindig zu machen, sie fallen einem im Laufe des Tages ein und man 
wird wohl fast jedesmal feststellen konnen, daB sie besonders affekt
reich waren. Eine alte Erinnerung, ein altes Leid oder was es sonst fiir 
friihere Eindriicke sein mogen, haben das Gleichgewicht gestort und der 
Mensch ist an diesen Tagen infolge der Unsicherheit des ganzen Wesens 
starker disponiert zu Unfallen. Menschen, die wir an sich willensschwach 
nennen, erliegen derartigen Ein£liissen natiirlich leichter als andere. 
Es ist auch zu beachten, daB diese Erschiitterungen des psychischen 
Alltages nicht nur rein psychologische Ursachen, die spater bewuBt 
werden, zu haben brauchen. Vorgange der inneren Sekretion und 
Starungen del.' Sexualfunktionen, insbesondere Hemmungen, konnen 
ganz ahnliche Wirkungen auslosen. 

Wie bereits gesagt, konnen a ber diese ursachlichen V organge durch
aus unbewuBt bleiben und dennoch die starksten Wirkungen haben. 
Gerade viele unserer schwersten Unfalle werden aus solchen Ursachen 
zu erklaren sein. Wenn z. B. ein Reparaturschlosser hundertemal 
GieBpfannen repariert hat, die zu viel "Spiel" hatten, und jedesmal 
die Anweisungen befolgte und das "Gehange" festlegte. An einem Tage 
plOtzlich schlagt er den Keil des Schneckenrades heraus, ohne vorher 
die SchutzmaBnahmen zu beachten, so daB ihn das Gehange erschlagen 
muBte. Hier liegt keine Ungeschicklichkeit vor, auch keine Gedanken
losigkeit im iiblichen Sinne, die Handlung war langst automatisiert, 
sondern es ist eben eine tiefgreifende Starung im unbewuBten Hand
lungsgeschehen vorhanden, die diesen Unfall herbeifiihrte. 

Folgende FaIle, die sieh aueh tatsaehlieh ereigneten, seien noeh erwahnt: 
In der Hammersehmiede eines gr6Beren Werkes ereignete sieh ein Unfall, der 
dem dort seit 26 Jahren besehaftigten Werkmeister Seh., 57 Jahre alt, das Leben 
kostete. Der Unfall trug sieh folgendermaBen zu: Del.' Sehirrmeister hatte die 
.Aufsieht beim Sehmieden eines Turbinenlaufers. Der Materialbloek war etwas 
krumm geworden. Zur Beseitigung dieses Fehlers stiitzte Seh. das eine Ende 
des Bloekes dureh zwei K16tze, die iibereinander lagen, wahrend das andere 
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Ende auf dem Pressensattel ruhte. Beim Durchdriicken des Blockes rutschte 
der obere Klotz ab; infolgedessen muBte der PreBdruck vom Kran getragen 
werden. Die KranseiIe wurden iiberbeansprucht, dadurch riB die Befestigungs
platte in der Nietung mit Drehwerk und SeiIen, fiel herunter, und der zur 
Seite getretene Sch. wurde am Kopf getroffen und getotet. 

Ein Kranfiihrer S. ging bei Arbeitsbeginn wie iiblich auf den Kran, um 
ihn nachzusehen und abzuschmieren und stiirzte hierbei aus unbekannter Ur
sache abo Er zog sich einen Schadelbruch und Bruch beider Unterarme und 
des rechten FuBes zu. Der Strom war ausgeschaltet und der Kran in Ordnung. 
S. hatte viele Jahre als Kranfiihrer nicht den kleinsten Unfall gehabt. 

Bei der Analyse solcher FaIle lassen sich manchmal besondere 
Gemiitserschiitterungen durch Befragung feststellen; haufig aber ist 
auch nichts erkennbar, und man mu.6 aus der Tatsache, da.6 die oben 
gekennzeichneten, unbewu.6ten GleichgewichtsstOrungen viele gut zu 
beobachtende kleine Fehlleistungen hervorrufen, wohl schlie.6en, da.6 
auch hier etwas Ahnliches vorgelegen hat. 

In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Frage der Vorahnung 
von Unfallen ein besonderes Gesicht. Es gibt ja tatsachlich solche Vor
ahnungen, ebenso wie es Todesahnungen im Kriege gegeben hat, die 
sich manchmal iiberraschend schnell erfUllt haben. Die unbewu.6ten 
GleichgewichtsstOrungen rufen an und fUr sich haufig eine leicht de
pressive Stimmungslage hervor. Die motorische Unsicherheit wird 
gleichfalls gefiihlt, und es ist verstandlich, da.6 sich in solchen Zeiten 
V orahnungen unbestimmter ungiinstiger Ereignisse scharfer fixieren. 
Die Beschaftigung mit dieser fixierten Vorstellung kann dabei die ge
samte ungiinstige, innere Lage noch verstarken. 'Motorische Fehl
leistungen, falsches Handeln wird viel leichter ermoglicht und in einer 
gewissen Zahl von Fallen wird beim Zusammentreffen mit entspre
chenden au.6eren Umstanden ein Unfall die unausbleibliche Folge 
sein. Ebenso mag im Felde der Wille richtig, zu reagieren und damit 
Reaktionsschnelligkeit und -Sicherheit gelahmt worden sein. Der todliche 
Schu.6 wurde begiinstigt. Diese natiirliche Erklarung diirfte ohne weitere 
Hinzuziehung von mystischen Annahmen schon ausreichen fiir die 
Tatsache, da.6 viele Todesahnungen sich erfiillt haben. 

Wenn in diesem ganzen letzten Teil meines Referates Betriebsunfalle 
ganz gleich mit den Unfallen des taglichen Lebens behandelt wurden, 
so sei, urn Irrtiimer zu vermeiden, nochmals darauf hin~wiesen, . da.6 
es sich bei der ganzen Betrachtung nur urn Unfalle handelt, die durch 
menschliches Versagen entstehen, nicht etwa urn Rohrbriiche, Maschinen
briiche, die technisch-physikalische Ursache haben. Und die Unfalle, 
urn die es sich sonst in Betrieben handelt, stolpern, fallen lassen von 
Gegenstanden, sich rei.6en, falsch anbinden, Unfalle durch Benutzung 
schlechter Werkzeuge, diese Unfalle sind m. E. innerlich den Unfallen 
des taglichen Lebens nach der psychologischen Seite hin durchaus 
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gleichzusetzen. Sie wirken sich im Betriebe im allgemeinen nur boser 
aus, weil die Umgebung an sich mehr Eigenschaften hat, die den Men
schen gefahrden. (Eiserne Treppen, scharfkantige Maschinenteile, 
schwere Werkstucke, warme Eisenteile usw.) 

Und es sei auch nochmals darauf hingewiesen, daB die Gruppe der 
Unfalle, bei denen der Mensch unabsichtlich und ohne besondere Unge
schicklichkeit und ohne Leichtsinn versagt, nach genauen Analysen, 
die in einer Berliner GroBfirma der Metallindustrie angestellt wurden, 
die weitaus groBte ist. 

Bei der Bekampfung der Unfalle wird man auf diese Gruppe ein 
besonderes Augenmerk richten mussen. Aus der Betrachtung der Ur
sachen geht aber schon hervor, daB diese Bekampfung eine auBerordent
lich schwierige Aufgabe bedeutet. Ja, es konnte die Frage aufgeworfen 
werden, ob eine Bekampfung dieser Unfalle uberhaupt moglich ist. 
Wir wollen sie grundsatzlich bejahen. Es muB uns allerdings klar sein, 
daB fluchtige Propagandamittel hier uberhaupt nicht fruchten konnen. 
Die Ursachen der Unfalle sind tiefwirkende Gleichgewichtsstorungen, 
die sich haufig unbewuBt ereignen, dann aber im taglichen Leben Un
sicherheit im Handeln und Unsicherheit der Motorik hervorrufen. Es 
handelt sich also um Storungen des Handlungsgeschehens, die nur be
kampft werden konnen durch EinfluBnahme auf den Willen. Nun wissen 
wir, daB Leute, die auBerordentlich groBe Ziele vor sich haben, der 
Mann, der im Examen steht oder auch der Liebende, solchen zirku
laren Storungen wesentlich schwacher unterworfen sind. Es ist durch
aus moglich, daB groBe, personlich wertvolle Willensziele' derartige 
Hemmungen paralysieren. 1st so etwas aber auch moglich auf dem 
Gebiete der Unfallbekampfung1 Kann der Wille, bei der Arbeit und im 
Leben ja keinen Unfall zu machen, so fest und so lebendig gemacht 
werden, daB er solche Schwankungen ausgleicht 1 

lch will als Antwort nur erwahnen, daB, falls die amerikanischen 
Berichte stimmen, dort tatsachlich so etwas durchgesetzt worden ist. 
Man hat in die Unfallbekampfung einen ganz eigentumlichen Geist 
hineingetragen. Auf Bildern und in Texten, die der Unfallbekampfung 
dienen, wird man vielfach sehen konnen, daB der Unfiiller als untuchtig, 
als nicht perfekt, als "nicht ganz voll" angesehen wird. Man sagt (wenn 
auch nicht ganz richtig), es ist Sache der Intelligenz und Sache deiner 
Tuchtigkeit und deines Verantwortlichkeitsgefiihls fur deine Mit
menschen, ob du Unfiille machst oder nicht machst. Notwendig sind 
sie nicht und es hat den Anschein, als ob dieser Trick von der Offent
lichkeit und von der Arbeiterschaft gut aufgenommen worden ist und 
als ob man mitgeht. Man faBt den einzelnen dabei in seinem Person
lichkeitsgefuhl, niemand will sich sagen lassen, daB er "nicht ganz voll" 
ist, und es ist moglich, daB so ein auBerordentlich wertvolles willen-
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bildendes Moment damit geschaffen worden ist. Amerika hat einen 
Riickgang der Unfalle erreicht, wie ihn kein deutscher Betrieb aufzu
weisen hat. Wenn man auch annehmen muB, daB Amerika bei Beginn 
seiner Unfallkampagne viele technische Schutzmittel, die wir schon 
lange hatten, erst einfiihrte, so ist der Riickgang doch derart stark, 
daB er daraus allein nicht erklart werden kann. Es scheint, als ob die 
groBe Gruppe der Unfalle aus ~nbewuBtem menschlichen Versagen mit 
reduziert worden ist, und das w~r dann~~~-gesagt;emoglicht durch 
die Einschaltung von Ehrgeiz und Selbstgefiihl. Momentane Schwache
zustande wurden dadurch in starkerem MaBe wirkungslos gemacht. 

Es gibt also wohl Mittel, mit denen man auch diese groBe Gruppe 
der Unfalle bekampfen kann1 . Es wird aber auch klar sein, daB ihre 
Auswahl und ihre Ansetzung, insbesondere bei der Schwierigkeit der 
Mentalitat des deutschen Arbeiters eine sehr ernst zu nehmende psycho
logisch-padagogische Aufgabe ist. Man hat in Deutschland vielfach 
geglaubt, die Frage der geeigneten Unfallbekampfungsmittel aus der 
personlichen Lebenserfahrung heraus entscheiden zu konnen. Diese 
mag wohl ausreichen bei Fragen der politischen oder kaufmannischen 
Taktik, aber nicht bei der Frage der Unfallursachen, die der allgemeinen 
Erfahrung bei weitem nicht so zuganglich ist wie andere Gebiete -
und eine konsequente psychologisch-padagogische Betrachtung erfordert. 

II. Die Frage der personlichen Unfallaffinitat. 
Bis dahin handelte es sich um die Frage der generellen psycholo

gischen Unfallursachen, d. h. wie entstehen im allgemeinen Unfalle 
durch menschliches Versagen. Bei der Beantwortung der Frage wurden 
einige deutlich abgrenzbare Gruppen von Unfallen dargestellt, ohne 
daB diese Darstellung natiirlich einen Anspruch auf V ollstandigkeit 
erheben kann. lch habe nur die Gruppen genauer umrissen, die m. E. 
von besonderer praktischer Bedeutung sind und durch deren Aufstellung 
man auch einige Klarheit iiber die Wegeund Moglichkeiten der psycho
logischen Unfallbekampfung gewinnen kann2 • Jeder, der sich mit der 
Psychologie der UnfiWe naher beschiiftigt, wird aber auch dazu gedrangt, 
der Frage naherzutreten, inwieweit bei einzelnen Menschen eine be. 
sondere personliche Neigung zum Unfallerleiden besteht, ~e wir Unfall-

1 Eine MaBnahme, die auch besonders auf die Erreichung einer zweckmaBigen 
Willenseinstellung hinzielt - und in einem Berliner GroBbetriebe zur Anwendung 
kam - wurde vom Verfasser beschrieben in "Praktische Unfallverhutung". 
Maschinenbau 1928, H. 2. 

2 Die Frage der Ermudung, auch die der Gewohnung an Gefahren und die 
Begiinstigung der Entstehung von Unfallen durch diese Tatbestande wurde ab
sichtlich vernachlassigt, wei! sie nur schwer rein darzustellen sind. Insbesondere 
die Ermiidung trritt meist als Annex sonstiger begunstigender Umstande auf. 
Temperatur, Tageszeit usw. 
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affinitat nennen wollen. 1st sie tatsachlich vorhanden, und tritt sie in 
groBerem Umfange auf, so warde eine Untersuchung uber ihr Wesen 
von nicht unerheblicher praktischer Bedeutung sein konnen. voraus
gesetzt, daB es auch gelange, einwandfreie Methoden fur ihre Diagnose 
in der Praxis zu entwickeln. 

Statistisch ist sie zum erstenmal yom Universitatsprofessor Mar bel, 
Wurzburg, nachgewiesen worden. Als Material fur seine Untersuchung 
dienten ihm 3000 Personen einer Militarversicherung, bei denen er in 
einem ersten Zeitabschnitt von fUnf Jahren die Zahl der Unfalle fest
stellte und diese Zahlen dann verglich mit den UnfiiJIen der einzelnen 
Personen in den darauffolgenden weiteren fUnf Jahren. In den ersten 
fiinf Jahren fand er eine ganze Reihe von "N ullern" (Leute, die keinen 
Unfall gemacht hatten), "Einsern" (Leute mit einem Unfall) und "Meh
rern" (Leute mit mehreren Unfallen) usw. Die Betrachtung der zweiten 
fiinf Jahre ergab, daB die Nuller der ersten fiinf Jahre in den zweiten 
fiinf Jahren 0,52, die Einser 0,91, die Mehrer 1,34 Unfalle durchschnitt
lich in diesem Zeitabschnitt gemacht hatten. Es zeigt sich also deutlich, 
daB Leute, die in einem ersten Zeitabschnitt mehr Unfalle machen als 
andere, auch in einem zweiten Zeitabschnitt starker disponiert sind zum 
Unfallerleiden. Mar be untersuchte auch sorgfaltig, ob auBere Umstande 
das Resultat verfalscht haben konnten, kam aber nach Erwagung aller 
Moglichkeiten dazu, fiir das haufige Unfallerleiden personliche Anlagen 
der einzelnen als Ursache anzunehmen. Auch in der Industrie wurden 
solche Versuche angestellt, Tab. 1 zeigt Ihnen einen kleinen statistischen 
Versuch in einer Berliner Firma, 
der sich iiber sechs Jahre er-
streckte 2• Es geht daraus hervor, 
daB von 200 Leuten 103, die in 
den ersten drei Jahren 0 Unfalle 
hatten, auch in den zweiten drei 
Jahren keinen Unfall erlitten. Bei 
42 Leuten war das Verhaltnis 0: 1 
usf. Tatsachlich laBt sich also auch 
hier bis auf die "Dreier" statistisch 
eine Tendenz zum haufigeren Un-
fallerleiden bei .den anfanglichen 
Einsern und Mehrern feststellen. 

Die Zahl der Personen ist na-
tiirlich viel zu klein, um schliissiges 

Zahl der 
Faile 

103 
42 

7 
1 
2 

25 
6 
4 
2 
3 
3 
1 
1 

Tabelle 12. 

UnfiiJle in I UnbUe in 
den ersten I den zweiten 
3 Jahren 3 Jahren 

0 0 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
2 2 
2 1 
3 2 
3 0 

1 Mar be, Prakt. Psychologie der UnbUe und Betriebschaden, Miinchen 1926, 
Verlag Oldenbourg. . 

2 Hi 1 deb ran d t: Zur Psychologie der Unfallgefahrdeten. Psychotechn. Zeit
schr. 1928, H.1. 

Ludwig, Fabrikbetrieb. 4 
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Material zu ergeben. Die Tabelle zeigt auch sehr deutlich, daB es im 
einzelnen ganz verfehlt ware, jemanden auf Grund haufiger Unfalle im 
ersten Zeitabschnitt ohne weiteres zu einem "Unfaller" stempeln zu wol
!Em. Wenn man die Tatsache, daB es Unfaller gibt, in der Betriebspraxis 
auswerten will, wird man sich auf statistische Ermittlungen allein nicht 
stiitzen konnen, sondern man mull weiter gehen, nach den psychologi
schen und physiologischen Grundlagen fragen und versuchen, den 
Typus eines Unfallers nach dieser Seite hin zu umreiBen. 

Der Versuch dazu ist nun bereits verschiedentlich gemacht worden. 
Marbe sah ein wichtiges Moment der Unfallaffinitat unter anderem in 
einem Mangel an Umstellfahigkeit. Ferner wurde in der Literatur in die
sem Zusammenhang haufig von einem Mangel an Geschicklichkeit, Re
aktionsschnelligkeit und Geistesgegenwart gesprochen. So wurden diese 
Eigenschaften z. B. in den Eignungspriifungen der Kraftfahrer und 
Flieger im. Kriege und in den Eignungspriifungen fiir samtliche Ver
kehrsberufe der Nachkriegszeit gepriift in der Absicht, die Leute aus
zusondern, die zu Unfallen neigen. Tatsachlich ist ja wohl auch im 
Kraftfahrdienst derjenige starker gefahrdet, der bestimmte manuelle 
Tatigkeiten nicht schnell genug ausfiihren kann, der auf plOtzliche 
Konstellationen nicht richtig reagiert, oder dessen Sinnesfunktionen 
herabgesetzt sind. Es liegt hier eine Unfalldisponiertheit vor, weiI der 
Beruf diese ganz speziellen Aufgaben scharf umrissen stellt. 

Es fragt sich aber, ob man mit der Aufzahlung solcher berufs
wichtiger Eigenschaften, die in anderer Form ,iiberall eine Rolle 
spielen werden, das Wesen der allgemeinen Unfallaffinitat erschopft hat. 
Die Mehrzahl unserer Betriebsunfalle beruht z. B. nicht auf so eindeu
tigem Versagen, wie oben schon naher ausgefiihrt wurde. Man konnte 
zwar im.mer einen sogenannten psychologischen Tatbestand konstru
ieren: Ungeschicklichkeit, Unaufmerksamkeit usw., und das paBt auch 
auBerlich zu dem Vorgang, der sich abgespielt hat, aber den Kern der 
Sache trifft man damit nicht. Man kennzeichnet damit nicht eine 
dauernde Eigenschaft des Mannes, der den Unfall erleidet. Er ist ja 
sonst gar nicht ungeschickt und unaufmerksam; sondern man skizziert 
damit nur sehr fliichtig und auBerlich einen gegenwartigen Sachverhalt. 
Wenn es eine individuell verschiedene Unfallaffinitat gibt (auBer der 
fur bestimmte Berufe), dann wird man bei ihrer Klarung IIUr so vorgehen 
konnen, daB man eine Gruppe zunachst statistisch festgestellter Unfaller 
einmal sehr genau untersucht und vielleicht gleichzeitig eine Unter
suchung durchfiihrt bei Leuten, die sich trotz auBerlich gefahrlicherArbeit 
dadurch auszeichnen, daB sie in vielen Jahren keinen Unfall erlitten 
haben. 

Dieser Versuch mit Leuten aus einem groBen Betriebe der Metall
industrie wurde erstmalig im Jahre 1926 durchge£iihrt und brachte 
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sehr iiberraschende Ergebnisse!. Die Zahl der Untersuchten war aber da
mals zu gering, um die Ergebnisse als gesichert erscheinen zu lassen. Es 
wurde deshalb eine eingehendere Untersuchung an einer groBeren Zahl von 
Versuchspersonenim Jahre 1928 durchgefiihrt. Sie wurde ermoglichtdurch 
das Entgegenkommen der Firma A. Borsig und der N ordostlichen 
Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft, undichmochtelhnen 
von den Ergebnissen wenigstens eine kurze Mitteilung machen und auch 
einiges iiber die praktische Bedeutung solcher Untersuchungen sagen. 

In den Versuch wurden zunachst einmal Leute hineingenommen, 
die in den letzten zwei Jahren etwa 2-5 und mehr Unfalle gemacht 
hatten. Es. waren Leute verschiedenen Alters und aus verschiedenen Be
trieben. Daneben wurde eine Reihe von Leuten untersucht, die viele Jahre 
hindurch, auch in sogenannten gefahrlichen Werkstatten (GieBereien, 
Kesselschmieden), nicht den kleinsten Unfall erlitten hatten. 

Man kann die Unfaller natiirlich nicht als zu einem Typus gehorig 
ansprechen. In einzelnen Fallen mogen sie auch garnicht den AnlaB 
zum Unfall gegeben haben. 1m allgemeinen wurde allerdings darauf 
geachtet, daB nur Leute genommen wurden mit Unfallen aus eigenem 
Versagen. Die Grenzen sind aber nicht immer scharf zu ziehen, wie jeder 
Praktiker wissen wird. Es ware sehr interessant, die Leute hier nach 
Beruf und Alter naher zu charakterisieren und die Anlage der Unter
suchung, die sich in eine experimentell-psychologische, eine individual
psychologische und eine arztliche gliederte, genauer darzustellen, die 
Zeit erlaubt es indessen nicht. Die Gesamtuntersuchung wird a,ber dem
nachst interessierten Kreisen durch Veroffentlichung zuganglich ge
macht werden. Die experimentelle Untersuchung wurde durchgefiihrt 
mit folgenden Anordnungen 2: 

Apparat 1. Fahrerpro be nach Rupp (Abb.1). Auf einer rotie
renden Trommel ist ein Weg eingezeichnet, der in sich selbst zuriicklauft 
und beliebig lange verfolgt werden kann. Mittels eines Handrades, das 
einen Schreiber bewegt, solI man den Weg entlang fahren. Die Umdre
hung der Trommel kann durch einen Widerstand beschleunigt und ver
langsamt werden (Bedienung eines Kurbelgriffes). In einzelnen Ver
suchen war das Tempo feststehend, in der Hauptsache konnte der 
Priifling jedoch die Geschwindigkeit so wahlen, wie sie ihm lag. Fehler, 
die der Priifling macht durch Abweichen vom Wege und die Geschwin
digkeit an den einzelnen Stellen des Weges, wurden unter Zuhilfenahme 
von Markiermagneten auf einer zweiten Trommel aufgeschrieben 
(Abb.1 rechts). Es wurden im allgemeinen 20 Runden gefahren. 

1 Siehe FuBnote 2 S. 64. 
2 Die Versuche fanden im Psychologischen Institut der Universitat Berlin 

statt und wurden insbesondere von Herrn Prof. Dr. Rupp in dankenswerter 
Weise gefordert. 

4* 
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Apparat 2. Optische Reaktionsanordnung (Abb. 2). Der Pruf
ling hat wieder mittels eines Handrades mit Schreiber einen geraden 

Abb. l. Fahrerprobe nach Rupp, Variation Hallbauer (ADB 617' ). 

Weg auf einer rotierenden Trommel zu verfolgen, dabei die Aufgabe, 
bei seitlichen Markierungen den Schreiber auf der Markierung genau 

Abb. 2. Optischer Reaktionsversuch (ADB 625) . 

auszurucken. Die auf
tauchenden Markie
rungen sieht er erst 
kurz vorher, ehe sie den 
Schreiber beruhren, da 
der Hauptteil der 
Trommel durch einen 
Schirm abge blendet ist. 

Apparat 3. Mono
tonieprufer nach 
Giese (Abb. 3). Auf 
einer schiefen Ebene 
laufen fortwahrend 
kleine Metallkugeln, 
die, sobald sie einen 
Schirm passiert haben, 

aufzufangen sind, ehe sie in einem Schlitz der schiefen Ebene verschwin
den. Die mit der rechten Hand aufgegriffenen Kugeln mussen rechts 
in einem Kasten abgelegt werden, die mit der linken links. Abgelegte 
durchgelaufene Kugeln werden fortlaufend durch eine Transportvor
rich tung wieder auf die schiefe Ebene befordert. Durch ein Zahler
system werden erstens festgehalten die verpaBten Kugeln, zweitens 

1 Unter dieser Kennziffer als Diapositiv erhaltlich durch die ADB-Ge
schaftsstelle, Berlin NW 7, Ingenieurhaus. 
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die rechts abgelegten, drittens die links abgelegten, viertens die Um-

Abb.3. Monotoniepriifer nach Giese (ADB 616). 

laufgeschwindigkeit des Transportrades. Es ist also so zu ermitteln, 
wieviel Kugeln bei einem Versuch 
uberhaupt gelaufen sind, wieviel 
je Sekunde und die Fehler. Das 
Tempo betrug im allgemeinen 
1,3 Kugeln je Sekunde. Der Ver
such dauerte insgesamt etwa 
9 Minuten. Das Tempo war so 
gewahlt, daB eine Monotonie
priifung dabei nichtmehr statt
fand, sondern eine Prufung der 
Schnelligkeit und Sicherheit und 
Greifbewegung und der opti
.schen Reaktion. 

Apparat 4. Akustische Re
aktionsordnung (Abb. 4). Die 
Hand greift um einen Stab, ohne 
ihn zu beriihren, durch einen 
Schlag an eine Lasche wird das 
Fallen des Stabes ausgelOst. In Abb.4. Akustische Jteaktionsanordnung (ADB 633) 

dem Augenblick, in dem der nach Rupp. 

Priifling den Schlag hort, soIl er zufassen. Die Reaktionszeiten sind 
abzulesen in Zentisekunden an den Markierungen des Fallweges. 
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Apparat 5. Ergograph nach Mosso (Abb.5). Die rechte Hand 
greift in einen Zapfen, der feststeht, und zieht ein Gewicht, (das auf der 
Abbildung unten links nicht mehr zu sehen ist) . Nach dem Takt eines 

Abb.5 . Ergograph nach Mosso (ADB 615). 

Metronoms sollen mog
lichst gleichmaBige 
kraftige Zugbewegun
gen erfolgen. Die GroBe 
der Bewegung wird 
durch einen Schreiber 
auf einer rotierenden 
Trommel festgeha!ten. 

Erge bnisse der 
experimentellen 
Un tersuch ung. 

Tabelle 2 zeigt eini
ge zahlenmaBige Er

gebnisse der Fahrerprobe. 1m Kopf der Tabelle sind die Rundenzahlen 
angegeben, fUr die die darunterstehenden Werte gelten. Die Feststellun
gen erstrecken sich auf die durchschnittliche Fehlerzahl, den durch
schnittlichen Fehlerweg und die durchschnittliche Fehlerzeit bei den 

Tab. 2. Analyse der Leistungen der U und N in der Fahrerprobe 
in einzelnen Zeitabschnitten (ADB 619). 

Fehlerzahl Fehlerweg Zeit 

Mo- I Rd I Rd I Rd 
ment 1-10 11-20 1-20 

I Rd l RdlRd 
1---10 11-20 1-20 

I Rd l Rd l Rd 
1-10 11-20 1-20 

Zahl 125,8 102,2 absol. 228 mm 555,3 439 994,3 Sek. 791,3 686,7 1478 

M.V. 22,2 2,1 2,4 M.V. 18,6 10,4 15,6 M.V. 8,5 4,7 8,3 

M.V.i. M.V.i. M.V.i. 
0/0 d. I 25 27,1 I 30,7 0/0 d. I 42,3 34,1 

I 
45,5 01. d 11,2 6,7 12,5 

. 0 • I 
A.M. A.M. A.M. 

Zahl 1135 
absol. 111,4 246,4 mm 1645,6 526,3 1171,9 Sek. 1731,9 604,1 1336 

M.V. 2,4 2,2 2,6 M. V. 17,1 12,8 16,1 M.V. 9,2 4 

M.V.i. M.V.i. M.V.i. . 
0/0 d. 19 20,3 22,2 0/0 d. 31 26,7 31,5 ~{, d. 13 

I 
7 

A.M. A.M. A.M. 

Nichtunfallern (N) und bei den Unfallern (U). Der Fehlerweg bringt zum 
Ausdruck die FehlergroBe, d. h. wie lange eine Versuchsperson von der 
ausgeschnittenen Kurve abwich, ehe sie sich wieder auf den richtigen 
Weg zuriickfand. Die durchschnittliche absolute Fehlerzahl ist bei den 
U in der ersten wie in der zweiten Halfte des Versuches (1.-10. Runde 

8,9 

13,5 
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und 11.-20. Runde) etwas groBer als bei den N. Insgesamt machen die 
N in den 20 Runden durchschnittlich 228 und die U 246 Fehler. Ebenso 
ist der Fehlerweg, d. h. die GroBe der Fehler bei den U etwas groBer als 
bei den N. Dagegen gebrauchen sie im Durchschnitt in allen Phasen des 
Versuches kiirzere Zeit zum Durchfahren der Runden. Sie wahlen von 
sich aus ein schnelleres Tempo. Das mag ein Charakteristikum sein. Sie 
nehmen sich nicht so viel Zeit wie die N; auch bei schwierigen Stellen der 
Kurve bremsen sie haufig nicht. Es miissen auf diese Weise notwendig 
mehr Fehler entstehen. Da bei diesem Versuch Zeit und Fehler sich um
gekehrt proportional verhalten, muB man die Gesamtleistung der N und 
der U (wobei unter Gesamtleistung hier die Geschicklichkeit, mit der sie 
sich der Aufgabe entledigen, verstanden sei) als gleich betrachten. Es sei 
auch kurz noch auf die Werte der mittleren Variation (M. V.) in % des 
arithmetischen Mittels (A. M.) bei Fehlern und Zeit hingewiesen. Die 
mittlere Variation in % des arithmetischen Mittels ist bei den U durch
schnittlich kleiner als bei den N, d. h. sie streuen relativ nicht so stark 
in bezug auf die Fehlerzahl wie auf die Zeit, die sie bei den einzelnen 
Runden benotigen, weil sie, wie bereits gesagt, in einzelnen Fallen bei 
schwierigen Stellen der Kurve ohne wei teres ein rasches Tempo inne
halten und die Fehler, die dabei entstehen, als notwendig gegeben hin
nehmen. Das machen einige in jeder Runde so. Es entstehen an denselben 
Stellen immer wieder Fehler; wahrend die N an kritischen Stellen mit 
allen Mitteln versuchen, gut durchzukommen und dies ihnen auch ge
legentlich gelingt. Dadurch erhalten sie eine starkere Streuung. 1m 
einzelnen ergab aber dieser Versuch keine ausreichenden Moglichkeiten 
einer genaueren Charakterisierung der einzelnen Versuchspersonen. 

Der Versuch am Monotoniepriifer brachte dagegen auBerordentlich 
interessante Resultate. Man hatte nach der vielfach herrschenden 
Meinung iiber die Eigenschaften von typischen Unfallern annehmen 
miissen, daB hier, wo es auf sehr schnelle und sichere Greifbewegungen 
ankam, auf gute Reaktion auf optische Reize, auf Uberblick iiber das 
Feld, auf dem die Kugeln liefen, die Mehrzahl der U gegeniiber den N 
versagen wiirde. Das war jedoch nur vereinzelt der Fall, wo besondere 
Griinde vorlagen (Kurzsichtigkeit), Versteifung der Finger durch rheu
matische Leiden). Die Mehrzahl der U war ebenso schnell wie die Gruppe 
der N, ja einzelne von ihnen machten ganz auffallend wenig E:ehler. 

Tabelle 3 zeigt das arithmetische Mittel der Fehler in % der gelau
fenen Kugeln bei den N wie bei den U. Die N haben 5,9% der Kugeln 
nicht aufgegriffen, die U haben nur 5,2% durchgelassen. Bei den N 
waren bei den einzelnen Versuchspersonen durchschnittlich 1084 Kugeln 
gelaufen, bei den U 1185, d. h. bei den U war das Tempo durchschnittlich 
schneller gewesen, so daB die geringere Fehlerzahl um so hoher zu be
werten ist. Man muB, so paradox es auBerlich gesehen auch 
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scheinen mag, den hier untersuchten U eine groBere moto
rische Sicherheit und eine bessere Reaktionsfahigkeit zusprechen als 
den N. 

Die Feststellung beziiglich der Reaktionsfahigkeit wurde in einem 
weiteren Versuch an einer opti

Tab. 3. Kugelversuch (ADB 622). schen Reaktionsanordnung nach 

A. M. der Fehler in 
% der gelaufenen 

Kugeln 
Tempo: 

(Kugeln je Sek.) 

Durchschnittswerte Abb.2 erhartet. Die U machten bei 
N U 

5,9% 5,2% 

1,25 1,31 

der oben beschriebenen Anordnung 
weniger Fehler als die N. Das er
streckte sich sowohl auf Friih
reaktion wie Spatreaktion (s. Ta
belle 4). Es war aber sehr interes
sant, festzustellen, daB, wenn die 

U Fehler machen, diese groBer sind als bei den N. Ferner war auffal
lend, daB ganzliches t.ibersehen der Reaktionsmarken bei den U viel 
haufiger auftrat als bei den N. Die N machten nur durchschnittlich 

Tab. 4. Optische Durchgangsreaktion (ADB 623). 

Mittelwerte 

A.M. A.M. A.M. A.M. A.M. ZahlderV.P. 
Fehlerzahl Fehlerstreck. Friih- Spat- Auslassungen mit Fehlern 

mm Reaktion Reaktion und Fehler u.Auslassung. 

N 28,6 30 21,1 7 0,5 9,5% 

U 26,9 31,6 18 6 2.1 50% 

0,5 Auslassungen, die U dagegen durchschnittlich 2,1. Von den N 
waren 9,5% der Versuchspersonen (V. P.) an solchen Fehlern beteiligt, 
von den U 50%. 

Beim akustischen Reaktionsversuch nach Abb. 4 waren die Werte 
der U denen der N fast gleich in bezug auf das arithmetische Mittel der 
Reaktionszeit in Zentisekunden ausgedriickt. Die U waren auch hier 
nicht langsamer (Tabelle 5). Sehr auffallend war aber dabei, daB die 

Tab. 5. mittlere Variation, (die Streuung 
Akustische Reaktion (ADB 621). der Reaktionszeitenbei 20 Re-

Durchschnittswerte aktionen j eder Versuchsperson) bei 
A. M. M. V. 1M. V. in % den U erheblich groBer war als bei 

den N. Man muB sich in das Wesen 
N 16,5 1,74 10,61 dieses Versuches hineinversetzen, 
U 16,59 2,37 14.89 um die Bedeutung dieses Unter-

schiedes zu verstehen. Ehe der Schallreiz, auf den hin zugefaBt wer
den muBte, gegeben wurde, erfoIgte ein Achtungsruf. Die Intervalle 
zwischen Achtungsruf und Schallreiz waren absichtlich verschieden 
groB gewahlt, sie wechselten unregelmaBig von 2-12 Sekunden. Es 
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war nun folgendes deutlich festzustellen: Die U konnten sich sehr 
gut auf den Reiz konzentrieren, wenn das Intervall klein war. Sie 
reagierten dann auffallend schnell. Folgte aber auf ein kleines Inter
vall ein groBes, so wurde die Konzentration haufig nicht aufrecht
erhalten, sie schwankte. Etwa 3 Sekunden war die Versuchsperson 
eingestellt auf den Reiz, dann einige Sekunden nicht, dann wieder Ein
stellung usw. Fiel nun der Reiz in eine Phase der Abirrung, dann 
kamen auffallend lange Reaktionszeiten zustande. Wie gesagt, wurde 
diese Erscheinung besonders bei den U beobachtet, und dadurch ent
stand ihre erheblich groBere Streuung. Wenn die absoluten Werte del:' 
Reaktionen trotzdem denen der N gleichkommen, so deshalb, wei! 
einzelne absolute Zeiten der U anormal gunstig ausfielen. Sie "konnen", 
wie gesagt, viel flinker sein als die N, wenn man sie nicht zu lange auf 
die Probe stellt. Trat hier also ein 
gewisser Mangel an Beherrschung 
zutage, so wurde diese Tatsache 
in dem letzten Versuch am Mosso
schen Ergographen (Abb.5) sehr 
schOn bestatigt. 

Die Erfullung der Versuchsauf
gabe am Ergographen stellt sehr 
groBe Anspruche an Selbstbeherr
schung, an Unterdruckung de~· 

stets nach wenigen Minuten auf
tretenden starken Neigung, das 
Gewicht schwacher zu ziehen oder 
sogar den Versuch aufzugeben. 

1/- Oiogromme 

Abb. 6. Ergogramme von Unfallern U und 
Nichtunfiillern Nt (ADB 624). 

Einzelne U lieferten geradezu klassische Beispiele fur eine schwache 
Willenshaltung bei langer dauernden, wenig reizvollen und dazu noch 
anstrengenden Aufgaben. Kleine Rube wechselten mit groBen bei ihnen 
in ganz regelloser Weise ab (Abb.6). Die Zahl der Rube war bei denU 
im allgemeinen wesentlich kleiner als bei den N. Viele von ihnen konn
ten den Versuch uberhaupt nur den dritten Teil der Zeit durchhalten, 
die die N aufwiesen. Unverkennbar trat hier ein deutlicher 
Mangel an Sel b s t be h errsc hung zu tage.Bei den erstenSchwierig
keiten, die in Ermudungs- und Schmerzgefuhlen in den Randen. auf
traten, reagierten sie durch starke Schwankungen in der Leistung' und 
Ausbriiche "Es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr" traten bereits 
im. Anfangsstadium des Versuches auf, wo die N der Schwierigkeiten 
noch spielend Rerr wurden. Dabei waren unter den U korperlich sehr 
starke, robuste Naturen, die viel kraftiger waren als einzelne N. 

Das Gesamtergebnis der Experimentalversuche laBt sich fur eine 
1 Originaldiagramm aus der Untersuchung im Jahre 1926. 
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ganze· Reihe von N und von U dahin zusammenfassen: Die U sind rein 
motorisch ebenso geschickt und schnell wie die N, ihre Reaktions
schnelligkeit ist der der N mindestens gleich. Dort, wo besonders inter
essante Situationen Reaktionen verlangen, optische Durchgangsreaktion 
(die Trommel bewegt sich, man reagiert mit einem Lenkrad, das den 
Schreiber bewegt), sind sie sogar schneller. Wo sie aber auf einen Reiz 
warten mussen, das Herankommen nicht verfolgen konnen, ihn nicht 
sehen konnen, reicht ihre Selbstbeherrschung nicht aus, um im gegebenen 
Zeitpunkt bei der Sache zu sein. Bestatigt wird das Vorliegen dieses 
Willensmangels durch den Ergographenversuch, wo auch kein inter
essanter Ablauf gegeben ist (sie sehen weder Trommel noch Schreiber 
und haben dauernd nur das Gefiihl der Anstrengung). Auch hier zeigt 
sich Mangel an Behertschung. 

Diese Feststellungen an typischen Unfallern stehen in gutem Ein
klang mit den Ausfiihrungen, die im ersten Teil meines Referates uber 
die generellen psychologischen Unfallursachen gemacht wurden. Dort 
wurde gesagt, daB die groBte Gruppe aller menschlichen Unfalle da
durch eintritt, daB im psychophysischen Organismus zirkulare Storun
gen eintreten, deren Ursachen nicht immer zu erkennen sind, deren 
Wirkung aber in einer Herabsetzung der inneren Handlungsbereit
schaft und Sicherheit besteht. Der Wille des Menschen ist an solchen 
Tagen geschwacht, seine Energie herabgemindert, und neben der inne
ren Unsicherheit lauft eine Unsicherheit des motorischen Geschehens, 
wenn auch dieses schon automatisiert ist. Sogar Gewohnheitshand
lungen werden davon angegriffen und laufen fehlerhaft abo Wenn zu 
dieser inneren Disponiertheit zu Unfallen die entsprechende auBere 
Situation kommt, dann mussen notwendig Unfalle entstehen. Der 
typische Unfaller, dessen auBere Fahigkeiten(Schnellig
keit, Reaktionssicherheit) denen des Normalen durch
aus gleichwertig sind, zeigt nun nach den experimen
tellen Feststell ungen eine dauernde La bili tat des Willens 
in verstarktem MaBe, die der oben beschriebenen zirku
laren Storung des Willensle bens beim N ormalen analog 
ist. Beim Unfaller tritt sie nur verstarkt und dauernd 
auf; er wird notwendig haufiger Unfalle ha ben m ussen 
als der N ormale. 

Wenn diese Erklarung der Unfalldisponiertheit, deren Hauptbestand
teil die Annahme von Willensanomalien und Storu.ngen des inneren 
Gleichgewichts ist, richtig sein solI, dann mussen diese Veranderungen 
des psychischen Habitus ja eigentlich im ganzen Leben des Unfallers 
erkennbar sein. Tatsachlich brachte eine weitere individualpsycholo
gische Untersuchung sehr gutes Material fiir die Richtigkeit unserer 
Auffassung beL 
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In dieser individualpsychologischen Untersuchung kam es darauf 
an, die Gesamtpersonlichkeit der Versuchsperson in ihrem Werdegang, 
in ihrer Stellung zum Leben und zum Beruf zu verfolgen, iiberhaupt 
in ihrer ganzen Personlichkeitsstruktur zu erkennen. Durch eingehende 
Aussprachen mit den Versuchspersonen wurde versucht, in dieser 
Beziehung einigermaBen sichere Eindriicke zu gewinnen. N atiirlich 
muBte ein gewisses Vertrauensverhaltnis vorhanden sein, wenn diese 
Aussprachen etwas ergeben sollten. Der Versuchsleiter war mit der 
Mehrzahl der Leute schon langere Zeit bekannt und hatte u. a. mit den 
Unfallern unter ihnen nach jedem Unfall der vorausgegangenen zwei 
Jahre iiber diese Unfalle eingehend verhandelt. 

Die Aussprachen ergaben manche wertvollen Einblicke, die das psycho
logische Bild der Unfalldisponierten noch wesentlich vervollstandigten. 
Bei einer Reihe von ihnen verlief zunachst der berufliche Werdegang sehr 
sprunghaft. Die ersten Berufswiinsche sind manchmal schon eigenartig, 
stehen in gar keinem Einklang zu Herkunft und wirtschaftlichen Moglich
keiten. Das weitere Berufsleben weist schwere Briiche auf. Der Beruf 
wird haufig gewechselt, Unmogliches angestrebt. Die Enttauschungen, die 
notwendig eintreten, werden als sehr bitter empfunden, die Lebenslust 
manchmal in schwerer Weise beeintrachtigt. Die Stellung zur Arbeit 
i_st unsicher, haufig geradezu negativ. "Man muG eben arbeiten, um 
seinen Lebensunterhalt zu haben." Das ist eine wiederholte Bemerkung. 
Die sozialen Bindungen, insbesondere die Stellung zur Familie, weisen 
bei einigen schwerste Erschiitterungen auf. Die ganze Lebensauffassung 
ist trotz auBerlicher, etwas krampfhaft zur Schau getragener ltobustheit 
stark pessimistisch. Einige, deren Auftreten nach auBen stets larmend 
und besonders kraftbetont war, zeigten in dieser Untersuchung in Wirk
lichkeit innere Schwachen. Auch das Sexualleben weist haufig Ent
!trtungen und Sonderbarkeiten auf. 

Selbstverstandlich war das Auftreten dieser ungiinstigen Daten ver
schieden. Es wiirde zu weit fiihren, die einzelnen Protokolle hier dar
zustellen, so interessant sie auch sind. Einen schematischen Gesamt
iiberblick, der natiirlich nur oberflachlich sein kann, vermitteln Abb. 7 
und 8. Es sind getrennt die ledigen und verheirateten U dargestellt, 
ebenso die N. 1m zweiten Stab der Tabelle ist das Alter angegeben und 
der Grad der Unfallaffinitat in einem Zeichen. Bei ungiinstigen Daten 
der Versuchspersonen sind die Markierungsfelder schwarz, bei unbe
stimmter Lage schraffiert und bei durchaus giinstiger, positiver Einstel
lung hell. Die U ergeben auf den ersten Blick ein erheblich diistereres 
Bild als die N. DaB nicht in allen Fallen Angaben erlangt werden 
konnten, ist selbstverstandlich. Es fallt auf, daB der Stab, der die An
gaben iiber die Erfiillung des ersten Berufswunsches bringt, auch bei 
den N haufig dunkel ist; das heiBt, daB auch sie im Anfang ihres Berufs-
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lebens Enttauschungen hatten. Es ist aber beachtenswert, daB in der 
Mehrzahl der Falle von ihnen angegeben wurde, daB sie nicht besonders 
darunter gelitten hatten. Sie hatten sich bald ausgesohnt mit dem 
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Abb. 8. Individualpsychologische Analyse der U und NU (ADB 632). 

Schicksal und fiihlten sich in dem anfangs nicht gewiinschten Beruf 
spater sehr wohl. Die weiteren Angaben sind auch in der Mehrzahl 
durchaus positiv. Altere N, die schon viele Jahre in gefahrlichen Werk
statten ohne Unfall gearbeitet hatten, zeigten eine Sicherheit der Lebens
fiihrung, eine Klarheit und Ausgeglichenheit der Lebensauffassung, die 
geradezu iiberraschte. Demgegeniiber enthiillt sich bei den U manch 
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diisteres Lebensschicksal mit Einschlagen ins Pathologische. Unzu
friedenheit, Unausgeglichenheit, Unsicherheit des Handelns und der 
Lebensfiihrung waren fast bei allen U, die eine gr6Bere Zahlvon 
Unfallen gehabt hatten, anzutreffen, und mit dieser Feststellung ist 
die Briicke zu den Ergebnissen der experimentellen Untersuchung und 
zu den von mir im ersten Tell des Referates dargestellten Auffassungen 
iiber die psychologischen Unfallgrundlagen geschlagen. 

Inwieweit die Ergebnisse der kurz skizzierten Unfalluntersuchung 
verallgemeinert werden kann, kann hier nicht . diskutiert werden, 
aber unbedingt sind mit unseren Feststellungen Symptome der Un
fallaffinitat aufgezeigt worden, neben denen vielleicht andere bestehen 
mogen, die aber auch allein fiir sich schon heute in vorsichtiger Weise 
der Praxis nutzbar gemacht werden k6nnen. Man wird z. B. bei der 
Auswahl von Lehrlingen und auch von alteren Leuten fiir besonders 
verantwortungsvolle oder gefahrliche Berufe die fiir das Erleiden von 
Unfii.llen wichtigen Eigenschaften beriicksichtigen k6nnen und damit 
mancher schweren Fehlleistung und manchem Unfall vorbeugen. Na
tiirlich muB die Methodik der Untersuchung noch weiter ausgearbeitet 
werden. 

Beziiglich der arztlichen Untersuch ung, an der die Mehrzahl 
der Versuchspersonen teilnahm, ist zu bemerken, daB sie Ergebnisse 
gezeitigt hat, die in mancher Hinsicht interessant sind und die Cha
rakterisierung der U in wertvoller Weise erganzen. 

III. Begiinstigende Umstande. 
Die Unfallpsychologie ist weiterhin stark interessiert an der Frage, 

welche auBeren Umstande (abgesehen von technischen) die Entstehung 
von Unfallen begiinstigen. Schon seit langer Zeit ist bekannt, daB be
sondere Tageszeiten, W ochentage, Monate und Temperaturen sich durch 
hohe Unfallzahlen auszeichnen. Das bisher dariiber vorliegende Materiall 

ist auBerordentlich interessant, trotzdem es noch in vielenPunkten wider
spruchsvoll ist und zu praktischen Konsequenzen kaum gefiihrt hat. 

Ich mochte Ihnen i,m folgenden kurz einen Eindruck fiber die 
Bedeutung dieser Umstande vermitteln und kurz darlegen, vor welchen 
Aufgaben wir unter dem Gesichtspunkt der Unfallbekampfung hier-
hin noch stehen. . 

In einer Erhebungbei der Firma A. Borsig ergab schon die Beob
achtung einer relativ kleinen Zahl von Unfallen im Juni und Juli 1927, 
daB bei hoheren Au Ben t e m per a t u r e n die Unfalle sich haufen. 

1 Eine sehr iute Zusammenstellung, auf die im folgenden des ofteren Bezug 
genommen werden wird, gibt O. Lip man n, in Unfallursachen und Unfall
bekampfung, 1925 (Veroffentlichungen aua dem Gebiete der Medizinalverwaltung) 
20, H. 3. Verlagsbuchhandlung, Ric h a r d S c hoe t z. 
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Tabelle 6 gibt die durchschnittlichen Temperaturen der Tage an, an 
denen sich I mindestens zwei Unfalle, II drei bis vier Unfalle, III fiinf 
bis sieben Unfalle ereigneten. Bis auf eine kleine Umkehrung bei 

Tab. 6. Temperatur und Unfidle (ADB 612). 

I I II I III 
0-2 UnfiiJle 3-4 Unfalle 5-7 Unfalle 

Juli 
Temperatur am Morgen 19,91 20,2 20,5 
Temperatur 7 Uhr. 17,94 17,4 18,44 
Temperatur 2 Uhr. 22,41 22,74 25,1 
Temperat.-Schwankung. 7,3 7,8 10,4 
Luftdruck 54,41 55,8 50,54 

Juni 
Temperatur am Morgen 14,7 15,1 20,1 
Temperat.-Schwankung. 9,2 8,6 12,2 

der Temperatur um 7 Uhr morgens verlauft sonst Steigerung der Tem
peratur mit Rohe der Zahl der Unfalle gleichartig. Charakteristisch 
scheint besonders die Temperatur um 2 Uhr zu sein, wo zwischen 
Gruppe II und III der Unfallzahlen eine sehr groBe Temperaturdifferenz 
besteht. Interessant sind auch die Beziehungen zwischen Temperatur
schwankungen, Luftdruck und Unfallen. 

In englischen Munitionsbetrieben wurden von Vernon genauere und 
sehr interessante Feststellungen an groBerem Material vorgenommen1 • 

150 Nach Abb. 9 liegt die giinstigste 
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Temperatur fiir unfallsicheres Ar
beiten bei etwa 20° C. Bei etwa 
10° C ist die Situation fiir Unfalle 
sehr ungiinstig. Auffallend ist auch, 
daB bei 25 ° C die Unfalle der Man
ner sich auBerordentlich vermehren, 
wahrend die Frauen durch die 
hohere Temperatur sich kaum be
einflussen lassen. Auch die Diffe-
renz zwischen AuBen- und InnenAbb.9. Temperatur und Unfiille (A DB 605)'. 
temperatur iibt einen EinfluB aus. 

Wenn die AuBentemperatur 0° und darunter ist, ereignen sich doppelt 
so viel Unfalle als bei + 8 ° bei gleicher Innentemperatur in beiden Fallen. 
Nach Pierracini-Maffei3 (Abb.10) kommt es aber nicht nur auf die 
absoluten Temperaturenwerte an, sondern auch der Grad der Abnormitat 
einer Temperatur in bezug auf die Durchschnittstemperaturen ist von 

1 Nach Lipman: Unfallursachen und Unfallbekampfung. 
2 Nach Vernon, Englische Munitionsfabriken. 3 Siehe Lipman a. a. O. 
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auBerordentlicher Bedeutung. Die Untersuchung erstreckt sich auf die 
Jahre 1904 und 1905 und fand statt in den Eisenbahnwerkstatten von 
Florenz. Abb.l0 zeigt deutlich, wie die Kurve, die die Abweichungen 
der Temperatur von den Durchschnittstemperaturen friiherer Jahre 
kennzeichnet, mit der Unfallkurve (Zahl der Unfalle pro 105 Arbeiter
Arbeitsstunden bis auf 
wenige Abweichungen 
gleichliegende Maxima 
und Minima aufweist. 

Die Erklarung fUr die
sen EinfluB ist einmal ein
fach in der Tatsache ge
sucht worden, daB man 
bei hoher Temperatur 
schneller ermiidet, daB da
dadurch die Aufmerksam
keit herabgesetzt wird, 
daB die Beweglichkeit lei
det, daB Reaktionen lang
samer verlaufen. Ob diese 
Erklarung ausreicht, ist 
allerdings noch eine offene 
Frage, denn die Bewe
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Abb.1O, Temperatur und Unfiille (A DB 606)', 

gungsfaulheit ist an sich kein unfallsteigerndes Moment. Wir sehen Unfalle 
gerade haufig bei zu groBer Beweglichkeit und Lebhaftigkeit des'Menschen 
entstehen. Mehr zu bewerten ist vielleicht die Tatsache, daB die Schlaf
rigkeit, die eine groBe Hitze hervorruft, innerlich mehr stumpf macht 
gegen Gefahren, ferner ist vielleicht rein physiologisch die Sinnestiichtig
keit herabgesetzt. Die gleichen Wirkungen iiben niedrige Temperaturen 
aus. Es ist auch eine aus dem Kriege bekannte Tatsache, daB sehr groBe 
Kalte gegen die Gefahren abstumpfte. 

Wenn auch die Differenz zwischen AuBen- und Innentemperatur 
bedeutungsvoll ist, so ist dafUr zur Erklarung herangezogen worden, 
daB die Bekleidung zu schwer und zu warm ist, und daB in solchen 
Fallen die Werkstattentiiren meist geschlossen bleiben und die Luft 
in den Werkstatten zu sauerstoffarm wird. Die Steigerung der Unfalle 
ware dann wieder durch die zunehmende Ermiidung hervorgerufen. 
Insgesamt ist auffallend bei den drei Bildern iiber den EinfluB der 
Temperatur, daB bei ungiinstigen Temperaturen die Zahl der Unfalle 
fast bis zum doppelten der Unfallzahl bei normaler Temperatur ansteigt. 
Die Temperatur spielt danach eine nicht unerhebliche Rolle, sofern man 
das vorliegende Material als ausreichend ansieht. Das kann man aber 
~ach Pierracini-Maffei, Eisenbahn-Werkstatten in Florenz. 
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wohl nicht. Die Erhebungen sind in zu verschiedenen Zeiten und an 
einer zu geringen Anzahl von Personen gemacht worden. Ferner ist 
nicht klar nachgewiesen, ob in den einzelnen Darstellungen fiir Steigerung 
oder Abfall der Unfallzahlen die Temperatur als alleinige Ursache in 
Frage kommt. 

Die Unfallhaufigkeitzeigt auch eine gewisse Abhangigkeit von den 
Wo c hen tag e n. Abb. 11 zeigt die Unfalle in den englischen GieBereien 
im Jahre 1912 und die Unfalle in der gesamten Industrie Deutschlands 
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im Jahre 1907 1 • Die Steigerung in 
den letzten W ochentagen hat man 
im allgemeinen auf die Ablenkung 
der Aufmerksamkeit durch den be
vorstehenden Sonntag zuriickge
fiihrt. Der Montag zeigt in England 
eine giinstige Lage, in Deutschland 
eine ungiinstige. Man glaubte den 
Grund zu diesem Unterschied in 

Mo. 01. MI. Do. Ff'. Sob. der Tatsache sehen zu konnen, daB 
Abb.ll. Wochentag und UnfiU!e 2 (ADB 600). man in England am Sonnabend 

nicht mehr voll arbeitet .und daB auch die Sportveranstaltungen und 
etwaiger vermehrter AlkoholgenuB bereits am Sonnabend stattfinden. 
In Deutschland sollen diese Beanspruchungen mehr am Sonntag statt
finden. Neuere Erhebungen zeigen aber, daB der Montag i:Q1 all
gemeinen nicht so ungiinstig dasteht, wie es nach, der Statistik von 
1912 den Anschein hat. Eine Untersuchung iiber die Verteilung der 
Unfalle auf die Wochentage bei der Firma A. Borsig zeigte den Mon
tag und den Sonnabend als die giinstigsten Tage. In einer spateren 
Erhebung, in der der EinfluB der Wochentage fiir Sommer und Winter 
getrennt untersucht wurde, ergab sich die interessante Feststellung, 
daB der Montag nur im Winter ganz besonders giinstig ist, im Sommer ist 
er der ungiinstigste Tag (Abb.12 unten). Da es sich um einen Ber
liner Betrieb handelt, mochte man annehmen, daB die Erholungen, 
die der Berliner Arbeiter am Sonntag hat, in Wirklichkeit gar keine 
sind (Aufenthalt in iiberfiillten Sommerlokalen, Badern, stundenlanges 
Fahren auf iiberfiillten Transportmitteln, spate Heimkehr). Diese 
Abb. zeigt ferner, wie vorsichtig man sein muB, bei der Aufstellung 
solcher Haufigkeitskurven. Es kommt sehr darauf an, wie man den 
Zeitraum der Beobachtungen einteilt. Eine Gesamtjahreskurve ergab 
in diesem FaIle, daB der Montag etwas giinstiger ist als die anderen 
Wochentage. In Wirklichkeit war der Montag im Winter auffallend 
giinstig und im Sommer ziemlich ungiinstig. 

Man hat auch die Wochentagshaufigkeit in Beziehung gebracht zu 
1 Vergl. Lipman a. a. O. 2 Nach Lipman a. a. O. 
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der L 0 h n peri 0 d e. So ist gesagt worden, daB vor dem AkkordschluB 
das Arbeitstempo der weniger Guten sich steigert, der Leute, die an und 
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Abb. 12. Zeitliche Analyse der Unfallhaufigkeit (ADB 634-637). 

fUr sich schon mehr Unfalle machen. Die guten Leute dagegen bremsen 
vor dem AkkordschluB. So kommt es, daB der letzte Tag der Abrechnungs-

Ludwig, Fabrikbetrieb. 5 
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periode erhohte Unfallziffern aufweist. Nach der Lohnzahlung arbeiten 
die weniger Leistungsfahigen wieder langsamer und die Unfallkurve 
sinkt. Insgesamt scheinen aber die Beziehungen zwischen W ochentagen 
und Unfallen noch nicht ausreichend erklart zu sein. Mit einer allge
meinen W ochenermiidungskurve stehen die Unfallziffern wohl nicht 
im Zusammenhang. Es lieBe sich aber mit einem ziemlich einfachen 
Aufwand an Mitteln mehr Klarheit in diese Frage bringen, wenn 
man etwa einmal in Betrieben mit annahernd gleichen Produktions
verhaltnissen, aber verschiedenen Lohnperioden sorgfaltige Vergleiche 
zoge, oder wenn man beziiglich der Untersuchung des Montags und Sonn
abends groBere Betriebe in landlichen Gegenden mit groBeren Betrieben 
in GroBstadten in Vergleich brachte. Die Erkenntnisse, zu denen man 
dabei kommen konnte, wiirden zwar keine Handhabe zu sofortigem 
Eingreifen bieten, aber sie diirften immerhin ein wertvolles Aufklarungs
material darstellen. 

Wesentlich scharfer und sicherer als die bisher besprochenen be
giinstigenden Umstande wirkt sich ein weiterer EinfluB aus. Es sind 
die verschiedenen Tagesstunden. Abb.12 zeigt auch die Unfall
zahlen eines Berliner Betriebes in den einzelnen Tagesstunden. Der 
Betrieb hatte monatlich etwa 60-80 Unfalle. Diese geringe Zahl reicht 
bereits aus, um Monat fUr Monat recht charakteristische Kurven zu 
ergeben. Ich weise im Vergleich dazu nochmals auf die Verteilung der 
Unfalle auf die Wochentage im gleichen Betriebe in denselbenMonaten 
hin. Man sieht in den einzelnen Monaten auBerordentliche Verschieden
heiten. Keine Monatskurveweist die Struktur der Jahreskurve auf. Man 
kann bei dem Vergleich von den Kurven der W ochentage und der 
Tageszeiten wohl ohne weiteres folgern, daB der EinfluB der Tages
stunde viel groBer sein muB, als der EinfluB des Wochentages, wenn 
bei den Tagesstunden die gleiche Anzahl von Unfallen bereits so cha
rakteristischc Kurven ergibt. 

Bei dem Versuch einer Erklarung der Maxima steht man vor einer 
sehr schweren Aufgabe. Besonders ungiinstig sind die Stunden von 8 bis 
9 und 10-11 Uhr. In diesem Betriebe lagen die Pausen von 9-9,15 
und von 12-121/2 Uhr. Die Verteilung der Pausen auf die Arbeitszeit 
wird danach sicher von einer gewissen Bedeutung sein (9-10 Mini
mum, 1-2 Minimum.) Wiederum ist aber auch die Zeit von 11-12 Uhr 
vor der Pause giinstig. Auch hier miiBten vergleichende 
Untersuchungen zwischen einzelnen Betrieben mit ver
schiedener Pauseneinteilung erst noch groBere Klar
he i t erg e ben. 

Sehr interessant ist auf Abb. 12 der Anstieg der Unfalle in der Zeit 
von 2-3 Uhr von April bis Juli. 1m April sehr wenig Unfalle, im Mai 
und Juni schon mehr und im Juli fast das Vierfache der Unfalle des 
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April in der gleichen Tagesstunde. Man muB darin wohl wieder einen 
EinfluB der Temperaturhohe sehen. 

Die Zusammenfassung der Monatskurven von Abb.12 zu Halb
jahreskurven bestatigt noch einmal das eben Gesagte. 1m Sommer
halbjahr liegt der htichste Gipfel auch am Nachmittag und im Winter
halbjahr am Vormittag von 8-9 und 10-11 Uhr. Diese beiden Gipfel 
sind nicht ganz in derselben Hohe aber auch im Sommerhalbjahr vor
handen. 

Die Jahreskurve, die auf Abb. 12 gleichfalls erscheint, ergibt im 
Durchschnitt eine starkereBelastung des Vormittags gegenuber dem 
Nachmittag. Auch diese Abb. zeigt wieder, wie wichtig eine richtige 
zeitliche Unterteilung des statistischen Materials ist. In vielen Ta
bellen und Aufzeichnungen werden durch zu summarische Zusammen
stellungen gerade die wertvollsten Tatsachen verschleiert. Bei der 
auBerordentlichen Scharfe des Einflusses der Tagesstunde ist eine 
weitergehende Erforschung der Zusammenhange dringend geboten. Man 
hat auch hier von einer taglichen Ermudungskurve gesprochen, ferner 
muB man den Pausen einen EinfluB einraumen. In welchem Grade aber 
das eine oder das andere wirksam ist, wissen wir nicht. Klarere Erkennt
msse auf diesem Gebiete wftrden eventuell wirksame GegenmaBnahmen 
ermoglichen und ein wesentliches 0 r g ani sat 0 r i s c h e s Mittel der 
Unfallbekampfung darstellen. 

Auch die Lohnart ist mit der Unfallhaufigkeit in Zusammenhang 
gebracht worden. und haufig wurde von bestimmter Seite her der Ge
danke vertreten, daB der Stucklohn Unfiille begunstige. Es dftrfte dies 

Tab. 7. Lohnsystem und Unfalle (ADB 607). 

Lohn- Anzahl Anzahl Anzahl der 
Ort Art der Betriebe der der Unfalle auf 

system 1000 
Arbeiter Unfalle Arbeiter 

Magde- { 62 Betriebe Zeitlohn 210 50 238 
burg Holzindustrie 3 Betriebe Stiicklohn 56 5 89 l Schuh- und Handschuh- { Zeitlohn 174 25 1 1441 

" Industrie (15 Betriebe) Stiicklohn 51 0 1 0 1 

Diissel- 6 Metallwarenfabriken { Zeitlohn 126 

I 
6 

I 
48 

dorf (Pressen und Stanzen) Stiicklohn 201 9 45 

I Holzbearbeitungsbetriebe { Zeitlohn 47 

I 
9 

I 
191 

" (Maschinenarbeiten) Stiicklohn 168 7 42 

Arnsberg 
1 Fabrik, gut. Soh.,"VUIT.1 Zeitlohn - 6 

I 
-10 Friktions-, 7 Exzenterpress. 

1 Fabrik, maB. Schutzvorr. Stiicklohn - 9 -
6 Friktions-, 19 Exzenterpress. I 

1 In 5 Jahren. 
5* 
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aber nur dort zutreffen, wo die Akkordsatze extrem niedrig bemessen 
sind. Eine altere Aufstellung von Kleditz l ffir verschiedenartige Be
triebe ergibt deutlich, daB dem Stucklohn ein ungunstiger EinfluB auf 
keinen Fall zukommt· (Tabelle 7). Bei einer Erhebung in einer Berliner 
Firma aus dem Jahre 1925 (Tabelle 8) ergab sich, daB im gleichen 

Tab. 8. Unfiille und Lohnart (ADB 614). 

Akkordarbeiter Lohnarbeiter 

Anzahl 2004 1909 (Stichtag 11. 12. 27.) 

Zahl der Unfiille 96 98 vom 1. 9. 27 bis 1. 12. 27 

Unfiille 4,79% 5,18% in % der Anzahl der Arbeiter 

Verallgemeinert fUr 1 Jahr 19,16% 20,72% 

Zeitraum die Akkordarbeiter etwas weniger Unfalle machten als die 
Lohnarbeiter. Es ist m. E. aber falsch, Unfallzahlen von Akkord- und 
Lohnarbeitern ohne nahere Analyse der Arbeiten, mit denen sie beschaf
tigt waren, miteinander zu vergleichen. Akkordarbeiter waren in diesem 
Betriebe zum groBen Teil Maschinenarbeiter. Von den Lohnarbeitern 
waren nur wenige an Maschinen beschaftigt, dagegen sehr viele im 
Transport. Nun wissen wir aber aus neueren Statistiken, daB direkt~ 
Unfalle an Maschinen bei gutem Zustande der Maschinen auBerordent
lich selten sind, daB Transportunfalle dagegen haufiger vorkommen, 
der-Lohnarbeiter also in bezug auf die Arbeit, die er zu leisten hat, als 
gefahrdeter angesehen werden muB. Man kann also aus einer derartigen 

/ % 

30 , 
" 

20 

10 

"\ 
" ',,~ --r---

... ---

- '100 {/n! fjlJ.1925 
---J70{/n! 1927/28 

Tabelle nicht ohne weiteres Schlusse 
auf den EinfluB des Lohnsystems 
ziehen. 

Wir mussen ferner noch fest
stellen, daB die verschiedenen A I t e r -
stu fen verschieden gefahrdet sind. 
Abb. 13 veranschaulicht Erhebungen 
aus zwei Jahren in der ~irma A. 
Borsig-Tegel. Entgegen einer all-

Johrt 111-20 21-30 3t- t;() ~t-SO Sf-50 5f 70 • • 
.. . _ gemem verbrmteten Allffassung, daB 

-
Abbol3. Alter und Unfalihauflgkelt (ADB 613)0 di J O' t d di AI" t t t k e ungs en un e es en s ar 
gefahrdet sind, ergibt sich hier fur beide Jahre, daB die Gruppe der 20-
bis 30jahrigen weitaus die meisten Unfalle macht. Zu beachten ist hier, 
daB die Gruppe der 14--20jahrigen zu einem erheblichen Teil aus Lehr
lingen besteht, die nicht in dem Arbeitstempo der Alteren arbeiten. 
Auffallig bleibt aber, daB die 20-30jahrigen ein so extremes Maximum 

1 Nach Lipman a. a. O. 
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zeigen. Man ist versucht, zur Erklarung dafUr anzunehmen, daB un
geregelte Familienverhaltnisse (die Mehrzahl ist nicht verheiratet) und 
vielleicht auch haufiger UnregelmaBigkeiten im Lebenswandel, iibermaBi
ger Sportbetrieb, haufiges mangelhaftes Ausschlafen, den Grund dafiir 
abgeben. Man findet haufig die Ansicht vertreten, daB sich diese Leute 
den Betriebsverhaltnissen noch nicht so angepaBt hatten wie etwa die 30-

Tab. 9. Beschidtigungsdauer und Unfalle (ADB 608). 

1. Tag der Beschaftigung 
1. bis 3. Tag 
1. " 5. Tag 
2. " 6. Tag 
4. " 6. Tag 
6. ,,10. Tag 
2. 4. Woche 
2. 3. Monat 
1. 6. Monat 
2. 6. Monat 
4. 6. Monat 
7. ,,12. Monat 
2. " 3. Jahr 
4. " 5. Jahr 
6. ,,10. Jahr 

11. ,,15. Jahr 
16. " X. Jahr 

(nach Chaney) (Vernon) (~:!:r 
A rik M t ill b I Deutsch- Schat- Amerikan. me . e a a r. lands Ge- Stahlfabrik 
Manner Frauen ~~~ti~gf7 zung I. bis V.1916 

166 516 I 
27 

255 
38 77 

12 
51 

11 11 
3 

111,3 
3 2 

2 
1 1 1 1 104,3 

86,8 
42,4 
19,7 
8,5 
0,0 

bis 40jahrigen. Nun braucht man aber, um die Gefahren eines Betriebes 
kennenzulernen, und um sich die notigen sonstigen Erfahrungen in 
bezug auf volle Ausnutzung der Arbeitsvorrichtung zu erwerben, im 
allgemeinen keine fUnf Jahre Zeit, sondern 1-2 Jahre reichen dazu aus. 

Das fiihrt unsiiberhaupt auf die Frage, welche Beziehungen zwischen 
Beschaftigungsdauer und Unfallhaufigkeit bestehen. Es gibt 
dariiber eine sehr interessante Aufstellung von Chaney, Amerika (Ta
belle 9). So ist die Unfallhiiufigkeit fiir Manner in Amerika am ersten Tag 
der Beschiiftigung 166 gegen 38 yom 2. bis 6. Tag und gegeniiber 11 von 
der 2. bis 4. Woche und gegeniiber 1 yom 7. bis 12. Monat. Auf derselben 
Tabelle sind die Verhaltnisse fiir die deutsche Gesamtindustrie darge
stellt. Es findet sich die Unfallhaufigkeit 27 am 1. bis 3. Tag gegeniiber 
12 am 4. bis 6. und gegeniiber 1 yom 7. bis 12. Monat. Eine lokale Er
hebung, in dem schon mehrfach erwahnten Berliner Betriebe brachte 
diese krassen Unterschiede der Gefahrdung bei verschiedener Beschaf
tigungsdauer nicht zum Ausdruck. Immerhin ergab sich bei einer 
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Stichprobe in einem Jahre, daB die Leute, die vom 1. bis 3. Monat in 
Arbeit standen, durchschnittlich viermal soviel Unfalle machten als 
die Leute, die langer als drei Monate da waren. Der Wechsel der Arbeits
bedingungen stellt also einen nicht unerheblichen EinfluB auf die Unfall
haufigkeit dar, und die Betriebe, denen es gelingt, dieArbeiterfluktuation 
auf ein Minimum zu senken, werden stets geringere Unfallzahlen auf
weisen als gleichartige Betriebe mit starkem Arbeiterwechsel. Diese 
Erhebungen stiitzen auch unsere oben geauBerte Ansicht, daB man hoch
stens 1-2 Jahre braucht, um die Gefahren eines Betriebes zu kennen, 
daB also fiir die 20-30jahrigen nicht das Argument der Unkenntnis 
von Betriebsgefahren fiir ihre groBe Zahl von Unfallen ins Feld gefiihrt 
werden kann. 

Schlietllich ist sogar die Zugehorigkeit von Arbeitern zu v e r s chi e -
denen N ationen wichtig fUr die Unfallhaufigkeit in einem Betriebe. 
Eine sehr nette kleine Tabelle ist von N eilP aufgestellt worden nach Er

Tab. 10. Nationalitat und 
Unfalle (ADB 609). 

Anzahl der Unfiille im Durchschnitt von 
5 Jahren auf je 1000 AngehOrige der fol

genden Nationen: 

Amerikaner. . 
Skandinavier . 
Deutsche. 
Iren .... . 
Polen ... . 
Siidost-Europiier 

Verhiiltnis
zahlen 

34 
34 
44 
60 
62 

100 

hebungen in einer amerikanischen 
Stahlfabrik, in der Amerikaner, 
SkandinaVier, Deutsche, Polen, 
Iren und Siidosteuropaer beschaf
tigt waren. Amerikaner und Skan
dinaVier machen die wenigsten 
Unfalle, Deutsche etwas mehr, am 
meisten die Polen und Siidosteuro
paer. Betrachtet man diese Zahlen 
unter dem Gesichtspunkt der Aus
fiihrungen, die in Teil I und II ge
macht wurden, wo das Wesen der 
generellen und indiViduellen Un

falldisponiertheit in enge Verbindung mit einer gewissen Unstetigkeit 
des Willens gebracht wurde, dann stellt eigentlich diese Tabelle eine 
groBe statistische Bestatigung unserer Theorie des Unfalls dar. Den 
Amerikanern, Skandinaviern und Deutschen spricht man auf Grund 
ihrer kulturellen, sportlichen oder wirtschaftlichen Leistungen ja all
gemein eine viel groBere Zahigkeit und Ausdauer des Willens zu als den 
Polen und Siidosteuropaern, und man braucht es Vielleicht nicht nur 
scherzhaft zu nehmen, wenn man sagt, daB sich diese Eigenschaften also 
nun auch auf dem Gebiete der Unfalle auswirkt. 

Die Aufstellung der begiinstigenden Umstande, die ich hier erortert 
habe, ist natiirlich nicht vollstandig. Es waren hinzuzuziehen auch innere 
begiinstigende Einfliisse, wie Gewohnung, Ernahrung, Ermiidung, iiber 
die man aber sehr schwer ein zahlenmaBiges Bild ihrer Bedeutung ge
winnen kann, da sie sich in Betrieben kaum erfassen lassen. lch mochte 

1 Nach Lipman a. a. O. 
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ferner auch noch erwahnen, daB die Betrachtung der auBeren Umstande 
uber den Rahmen einer rein psychologischen Behandlung des Unfall
problems hinausgreift. Diese Umstande betreffen den Menschen ins
gesamt, seinen physiologischen wie psychologischen Habitus. Wie wir 
uns die Wirkung etwa von Temperatur, Wochentag und Stunde zu 
denken haben, bis es zum Unfall kommt, ist trotz aller vereinzelten und 
auch interessanten Erklarungsgebiete noch reichlich unbestimmt. 
Sicher ist, daB nervose Prozesse, ihre Verlangsamung, Verstarkung oder 
auch qualitative Veranderung, Anderung der Stimmungslage, der 
geistigen Beweglichkeit, der Arbeitslust eine Rolle spielen. Auch 
mancher Anreiz zu bewuBtem vorsichtigem oder weniger vorsichtigem 
Handeln wohnt den auBeren Umstanden inne. Ein bestimmter Wochen
tag kann die Absicht, schnell zu arbeiten, verstarken. Ein be
vorstehendes Fest ruft besonders vorsichtiges Arbeiten hervor, oder 
auch umgekehrt. 

Wir befinden uns, wie gesagt, noch ganz auf Neuland, wenn auch 
schon seit 10-20 Jahren immer wieder statistisches Einzelmaterial 
beigebracht wird. Aber dieses viele schone Material, von dem ich nur 
einige kleine Proben dargeboten habe, ist haufig unter zu engen Gesichts
punkten gesammelt worden. Es fehlt eine einheitliche Idee fur die Er
forschung der Unfallfragen insgesamt. Es fehlt an vielen SteHen, die 
wichtige Angaben sammeln konnten, die Zeit und die Anleitung,dafUr, 
und es ist schlieBlich auch keine Stelle vorhanden, die das ganze Material 
und die weitergehenden Erfahrungen sichtet und uberpruft, um,dann das 
Wesentliche der Betriebspraxis zuganglich zu machen. Die Amerikaner 
haben sich im National safety council und in einem besonderen Re
s e 3, r c h Boa r d eine Einrichtung geschaffen, die fUr Amerika diese 
Aufgabe ubernimmt. AuBerdem beschaftigt sich eine Reihe kleinerer 
Forschungsstellen mit diesem gesamten Fragenkomplex, in der Er
kenntnis, daB hier groBere wirtschaftliche Werte erhalten und erheb
liche soziale Schaden vermieden werden konnen. 

Abgesehen von der Aufgabe der weiteren Erfassung der auBeren 
Umstande, die Unfalle begunstigen, mochte ich ferner zusammenfassend 
noch bemerken, daB trotz aHem heute schon haufig zur Schau getragenen 
Optimismus bezuglich der UnfaHverhutungspropaganda auch hier noch 
besondere Uberlegungen zu machen sind. Es ist nicht damit getan, 
moglichst viele PropagandamaBnahmen zu treffen - man wird nur 
fluchtige Erfolge erzielen -, sondern es ist viel richtiger, weniger zu 
tun, dafUr aber jede MaBnahme daraufhin zu untersuchen, welche 
psychologischen UnfaHgrundlagen sie trifft. Vor aHem muB man dahin 
streben, daB man die Gruppe trifft, die zahlenmaBig die starkste ist. 
Ich habe ja uber sie ausfUhrlichere Mitteilungen gemacht. Sicher ist, 
daB wenige zielsichere und richtig angesetzte MaBnahmen, die auch die 
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besondere Mentalitat des deutschen Arbeiters beriicksichtigen, in stiller 
Arbeit viel mehr wirken als eine groBe, laute Reklame1 • 

Ebenso bedarf die Beriicksichtigung der besonderen Unfallaffinitat 
in der Betriebspraxis noch weiterer Untersuchungen. Bei einer Erhebung 
stellte es sich heraus, daB wahrscheinlich 15 % der Unfalle durch die 
besonders Disponierten hervorgerufen wurden. Die konsequente Ver
folgung auch dieser Moglichkeiten kann gleichfalls zu Erfolgen fiihren. 

Wir miissen doch immer beachten, daB wir in den deutschen Be
trieben jahrlich etwa 800000 Betriebsunfalle haben, die zur Arbeits
aussetzung fiihren, und daB jeder dieser Unfalle durchschnittlich etwa 
300 M. Kosten verursacht-ungeachtet sonstiger Storungen im Betriebs
leben. 

Nichts kann eindringlicher als diese Zahlen darlegen, eine wie wesent
liche soziale und wirtschaftliche Aufgabe die Bekampfung der Unfalle 
auch heute noch darstellt und welche Bedeutung einer zielstrebig be
triebenen Unfallforschung im Dienste der Unfallbekampfung zukom
men kann. 

1 Vgl. Praktische Unfallverhiitung, a. a. O. 



Sport und A.rbeit. 
Von dem praktischen Psychologen, Dozent Dr. R. W. Schulte. 

Die Bezeichnung Sport ist heute Sammelbegriff geworden fiir ver
schiedene Formen korperlicher Betiitigung, soweit sie ohne wirtschaft
lichen Zweck rein aus den psychischen Motiven der Lust und der Neigung 
betrieben werden. 

Die modernen Leibesiibungen kann man zweckmiiBig gliedern nach 
der Folge: Gymnastik, Turnen, Sport, Spiele und Wandern. 

In die Gruppe der Gymnastik gehoren: die sog. Korperschule, also 
die vorbereitenden "(jbungen, ferner die rhythmisch-gymnastischen 
"(jbungen und Systeme und endlich die Ausdrucksformung in Tanz und 
korperlicher Bewegung iiberhaupt. Die Gymnastik als Arbeitsform 
entspricht im wesentlichen dem allgemein formenden Schulsystem; sie 
ist gekennzeichnet durch den Vorbereitungscharakter und die Allge
meintendenz einerseits der physischen und psychischen Auflockerung, 
andererseits der Spannung. In den Hoch- und Hochstformen bilden 
iisthetische und Erlebnis-psychologische Motive und Wirkungen den 
AbschluB. 

Die Gruppe der turnerischen "(jbungen ist besonders eng an die V or
bedingungen fremder Hilfsmittel, der Geriite, gebunden. Aus der Natur 
her erwachsene Arbeitsbedingungen sind ausgebaut und spezialisiert 
worden. AuBere Arbeits- und Umweltbedingungen (Baum-Ast) werden 
beim Geriiteturnen gesondert weiter entwickelt (Reck). Dem modernen 
schwedischen und deutschen Turnen gemeinsam ist der Zug zur Kraft 
und Anmut der Bewegung, nicht im Sinne der fliissigen weichen Formen 
der Gymnastik, sondern der straff beherrschten Ausfiihrung. Histo
rische Traditionen spielen besonders im deutschen Turnen in Hinsicht 
auf volkspsychologische und psychopolitische Merkmale eine wichtige 
Rolle. 

Die Arbeitsformen des Sportes.in seiner typischen und extremen 
Eigenart sind gekennzeichnet durch den Begriff der Hoch- und Hochst
leistung. Die Einmaligkeit des Vollbrachten, die Gipfelhohe des psy
chophysischen Effektes ist hier maBgebend. Die Quantitiit im Sinne 
der MeBbarkeit und Uniibertreffbarkeit der Leistung iiberwiegt fast 
vollstiindig die Qualitiit, d. h. die SchOnheit, die Eleganz oder Anmut 
der Linie. Ausnahmen bei einer Reihe von Sportbetiitigungen vermogen 
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das Gesamtbild nicht wesentIich zu verschieben. Soziologische Motive: 
der psychoanalytisch begriindete Wille zur Macht, gruppenpsycholo
gische Merkmale wie Ehrgeiz und Wetteifer, massenpsychologische 
Instinkt- und Triebkomplexe wie Sensationslust, Neugier, auch gewisse 
atavistische Bindungen (Riickschlagserscheinungen zur Ahnenreihe) sind 
hier unverkennbar. Der Sport ist vor allem undenkbar ohne den Begriff 
des Wettkampfes, d. h. des erbitterten Ringens in friedIichem Bemiihen 
mit dem Gegner. Der Sport ist deshalb gekennzeichnet durch das Mo
ment des Vergleichens, Kritisierens, sodann durch das Moment der 
Ubung, der Leistungssteigerung und vor allem des energisch und syste
matisch betriebenen Trainings, das zur Hochstleistung fiihren solI. 

Einen vollkommenen Gegensatz zum Sport bieten Spiel und Wandern. 
Beim Spiel, aber nur soweit wir das nicht kampfmaBige Spiel betrachten, 
finden wir statt des Wettkampfes das Moment der Freude an korper
licher Betatigung, erwachsen aus naturhaftem Bewegungs- und Spiel
drang heraus. Wir finden hier Beziehungen zu der Gymnastik auf der 
einen und zum Wandern auf der anderen Seite. "Um der Bewegung, 
nicht um des Erfolges willen", lautet hier die maBgebIiche Parole. 
Vielfach gehen besonders die Mannschaftsspiele beim Erwachsenen in 
die eigentIichen Wettkampfspiele iiber und werden dadurch zu Sport
leistungen, bei denen es auf Dberwindung und Sieg ankommt. 

Endlich das Wandern: ahnIich wie das Spiel in N eigung zu Rast
losigkeit und Bewegungsablauf verwurzelt, aber vor allem charakte
risiert durch die Verbundenheit mit Landschaft,. Natur, Kosmos, 
Universum; Erlebnisformen asthetischer und psyphischer, gegebenen
falls auch reIigiOser Art sind hier bedeutsam. 

1m Gegensatz zu Turnen, Sport und Spiel sind, im allgemeinen 
betrachtet, Gymnastik und Wandern mehr auf das Individuum gestellt. 
Die IndividuaIitat des Sportes ist nur eine scheinbare, denn die einmaIige 
Hochstleistung ist nur denkbar im Vergleich zu den vielen Wettbewerbern. 

In den Leibesiibungen und insonderheit im Sport haben wir ganz 
bedeutende Arbeitsleistungen vor uns. Man kann wohl sagen, daB im 
Sport die hochsten menschIich iiberhaupt mogIichen Arbeitsleistungen 
bis zu den intensivsten Formen psychophysischer Schwerstarbeit vor
kommen. Kein Gebiet der menschIichen Arbeitsbetatigung eignet sich 
deshalb so gut fiir wissenschaftIiche Arbeitsuntersuchungen wie gerade 
das Gebiet der Leibesiibungen; vor.allem aus dem Grunde, weil wir es 
hier mit freiwillig erwahlter Arbeit zu tun haben und weil die im Berufs
leben iibIichen, sehr komplexen Hemmungen und Storungen der 
Arbeitsleistungen stark reduziert sind und damit die typischen Ur
formen der Arbeitsverrichtungen in klarem Lichte erscheinen lassen. 

Interessant sind die Ergebnisse von Untersuchungen iiber die Wechsel
beziehungen zwischen Korper und Geist bzw. der korperIichen oder gei-
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stigen Veranlagung oder Leistung. Es zeigt sich hierbei, daB durchschnitt
lich auf Grund von Gruppenversuchen die korperlichen und geistigen Lei
stungen eine deutliche Ubereinstimmung (sogen. "Korrelation") zeigen. 
Zahlreiche Durchkreuzungen vermogen dieses Gesamtergebnis nicht zu 
verschieben. Scheinbar kommt es hiiufiger vor, daB gerade die korperlich 
bzw. geistig Guten Durchkreuzungen aufweisen. Vielleicht liegt dies 
weniger an biologischen Faktoren als an ZufiiJIigkeiten der Entwicklung, 

Abb.1. Vorbereitende tJbungen der sportUchen Korperschule: Aterniibung. 

der Erziehung usw. Viel weniger eindeutige Korrelationenergibt die 
Vergleichung der korperlichen bzw. geistigen Leistung mit dem sozialen 
Milieu und der Berufstauglichkeit. GroBe Versuchsreihen an industri
ellen Lehrlingen haben ergeben, daB korrelative GesetzmiiBigkeiten hier 
bedeutend schwerer aufzudecken sind. 

Von besonderer Wichtigkeit sind die Beziehungen zwischen Sport 
und Beru£. Sie haben vielfach gemeinsame Wurzeln und gemeinsame 
Beriihrungspunkte. Wiihrend jedoch der Beruf das notwendige Mittel 
darstellt, mit dem sich das Menschengeschlecht im Kampfe um das 
Dasein verteidigt, erhiilt und weiter entwickelt, stellt der Sport die 
Ergiinzung, die Vorbereitung und das Gleichgewicht fUr die berufliche 
Arbeit dar. 

1m Beruf haben wir es vielfach mit zwangsmiiBig diktierter Arbeit 
zu tun; im Sport ist der Grundsatz der freiwillig erwiihlten Arbeit, und 
dazu noch hiiufig der Schwerarbeit, charakteristisch. Maximale Lei
stungen haben wir in beiden Fiillen ; bei der beruflichen, insbesondere 
wirtschaftlich-industriellen Arbeit gewahren wir das Prinzip des Akkordes, 
im Sport das Prinzip der freiwillig erstrebten Leistung, des Rekordes. 
Die Berufsarbeit dient im allgemeinen der wirtschaftlichen Sicher-
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stellung, fiir den Sport bringt man Opfer. Nach Erfolg strebt man auf 
beiden Gebieten. Freude bringen sowohl der Beruf wie auch der Sport; 
aber fUr die breite Masse ist doch der Sport eine Quelle reineren Ge
nieBens als die Berufsarbeit, die nur zu oft als driickende Last empfunden 
wird. 

Deshalb sieht man im Beruf vielfach eine zwingende N otwendigkeit, 
im Sport aber eine freigewahlte Ausspannung. 1m Berufe wird wirt
schaftlich fixierbare, materiell festzulegende Leistung an sachlichen 
Effektivwerten erbracht, im Sport haben wir es vornehmlich mit 
ideellen, gesundheitlichen, asthetischen, padagogischen und ethischen 
Momenten zu tun. 

Das heutige gesamte Wirtschaftsleben steht unter dem Gesichts
punkte der Rationalisierung, der Leistungssteigerung, mittels verniinf
tiger, genau durchdachter Arbeitsmethoden. Mit Arbeitsleistungen haben 
wir es sowohl beirn Bernf wie beirn Sport zu tun: Energie wird verbraucht 
und in Leistung umgesetzt. MaB, Art und Dauer dieser Energiebean
spruchung sind nun besonders wichtig fiir eine wahrhaft okonomische, 
hygienische und technisch einwandfreie Art der Arbeitsleistung. Immer 
mehr erkennt man, daB Leibesiibungen, verniinftig, planvoll und syste
matisch betrieben, auch der wirtschaftlichen Leistungssteigerung dienen. 
Aber es kommt im Sport wie im Beruf darauf an, das richtige mittlere 
MaB von Beanspruchung festzustellen und dabei sowohl eine ungeniigende 
Beansprnchung wie auch einen iibermaBigen Raubbau mit Kraften zu 
vermeiden. Das bedeutet z. B., daB die Lange der beruflichen Arbeits
zeit nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten und Methoden erforscht 
werden kann und daB im Sport das personliche BestmaB von Bean
spruchung stets beibehalten werden muB. Dabei gilt es, im Beruf das 
richtige MittelmaB zu finden zwischen dem arbeitsscheuen und dem 
chronisch iiberarbeiteten Menschen und im Sport in ahnlicher Weise 
zwischen dem Stubenhocker und Muttersohnchen einerseits und dem 
hypertrophierten Korperprotzen andererseits. In das Bild und in den 
Rhythmus des Daseins muB sich eine Personlichkeit einordnen, die har
monisch und vollendet danach strebt, Korper und Geist, Leib und Seele, 
die beiden Endpole alles organischen Lebens, in sich zweckvoll und schon 
zu vereinigen. 

Einen groBen Unterschied bieten Bernf undSport. Das moderne 
Berufsleben mit seinen hochgesteigerten und oft schon nicht mehr trag
baren Anspriichen beeintrachtigt, man kann wohl sagen in fast allen 
Berufen, mehr oder minder die Gesundheit des arbeitenden Menschen 
und fiihrt zu Bernfsschaden. Diese Schadigungen sollen durch einen 
verniinftig betriebenen Sport und insgesamt die Leibesiibungen -
Gymnastik, Turnen, Spiel und Wandern - vermieden oder geheilt 
werden. 
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Die Leibesubungen dienen deshalb als Erholung und Ausspannung, 
d. h. der Regeniererung verbrauchter Energie und Substanz. Es ist 
aber nun interessant zu beobachten, daB ein HochstmaB von Ersatz 
dieser Stoffe und Krafte nicht bei Passivitat erreicht wird, sondern im 
Gegenteil bei einem gewissen mittleren MaB ausgesprochener aktiver 
Schulung der Krafte des Korpers und der Seele. Nicht beansprucht, 
verkummern die organischen Krafte; und deshalb vermag eine geregelte 
und planmaBige Erziehung durch Leibesubungen so wertvoll zu wirken. 

Viele konkrete Pro-
bleme eroffnen sich hier 
dem Blick des Wissen
schaftlers. So wurden 
insbesondere die Fra
gen der Beziehungen 
zwischen sportlicher 
und beruflicher Lei
stung untersucht; vor 
allem auf industriel
lem (Schulte und 
Markhoff) und land
wirtschaftlichem Ge
biete (Schulte und 
Poeplau). 

Es sei hier weiter 
auf die Bedeutung der 
Eignung, der Veran
lagung in korperlicher 
und geistiger Hinsicht 
sowohl fUr den Beruf 
wie fUr den Sport, hin~ 
gewiesen. Die Wichtig
keit der modernen psy
chotechnischen Eig
nungsprufung fUr die 

Abb. 2. Sportwissenschaftliche K6rpermessung mit dem auto
matischen WirbelsaulenmeBapparat nach MedizinaIrat Prof. 

Dr.Miiller und Dr.Schulte. 

verschiedensten Berufe ist bekannt. In entsprechender Weise ist von uns 
die sportliche Eignungs- und LeistungsprUfung ausgearbeitet worden. Es 
soll durch eine derartige, wissenschaftlich begrundete Untersuchung, 
Beurteilung und Beratung vor allem erreicht werden, daB fUr die breite 
Masse der sporttreibenden Bevolkerung die beste und geeignetste Art 
zur Konstitutionshebung, Leistungssteigerung und Lebensfreude ange
geben wird. 

Wie fur den Beruf, insbesondere fUr die Industrie, sindauch fUr den Sport 
neben der EignungsprUfung Anlernverfahren zur bestmoglichen Schulung 
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neu eintretender Krafte ausgearbeitet worden. DaB die moderne Sport
psychologie in der Lage ist, bei richtigem Verstandnis und genauer Uber
wachung an Meistern des Sportes ohne groBere Anstrengung und ohne 
eigentlichen Raubbau die Leistungen noch zu steigern, dasist mehr 
spezielles Gebiet. Auch die Untersuchung von Sportgeraten wie Tennis
schlagern, Hockeystocken usw. auf ihre zweckmaBige Form stellt mehr 
eine spezielle Fragestellung dar und erinnert an die im Berufsleben 

Abb. 3. Priifung der Konzentration nnd der Verteilung der 
Aufmerksamkeit mit dem Obachtpriifer. 

sehr wichtigen Unter
suchungen uber Werk
zeuge, Arbeitsgerate, 
Maschinen, Bedie
nungselemente usw. 

Die Leistung in den 
Leibesubungen, insbe
sondere im Sport, ist 
von einer Anzahl von 
Faktoren bedingt, die 
sich etwa in der folgen
den Reihenfolge dar-
stellen: . 

Neigung, Eignung, 
Training;Technik, Tak
tik und Disposition 
fUhren zum Leistungs

erfolg. Die Neigung zunachst gibt die Zielrichtung an. Sie bietet 
Wegweisung fur die vorzugsweise oder ausschlieBlich erwahlte Leibes
ubung oder Sportart. Auf diese mehr Personlichkeits-psychologischen 
Vorbedingungen folgt die im allgemeinen real greifbare Eignung, d. h. 
die Gesamtheit der Fahigkeiten, die fUr bestimmte Leibesubungen 
oder Sportarten notwendig sind. An dritter Stelle steht das Training, 
also die Gruppe der Ubungsfaktoren, die systematisch und zielbewuBt 
die Leistung erhohen sollen. Das Ergebnis des Trainings sodann ist 
die Technik, der Stil, die AusfUhrungsform, die Geschicklichkeit, mit 
der die nun eingespielte Bewegung vollendet ablauft. Weiter finden wir 
beim Wettkampf und beim Spiel die Taktik, d. h. die personliche, auf 
bewuBt intellektuell eingestellter Uberlegung beruhende· Verhaltungs
weise beim Wettkampf, und endlich spielt auch die Disposition, die per
sonliche Aufgelegtheit, oder wie es der SportIer nennt: das "in Form 
sein", eine oft ausschlaggebende Rolle. 

Man teilt die sportlichen Leistungen und die Leibesubungen uber
haupt zweckmaBig entweder ein: Nach dem mehr oder weniger groBen 
MaB einerseits korperlichen, andererseits geistigen Aufwandes. Man 
konnte eine Einteilung samtlicher Sportgattungen vornehmen nach 
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den dafiir erforderIichen Hilfsmitteln und von den rein gymnastischen 
und leichtathletischen Dbungen iiber die BaIl- und Rasenspiele zu den 
turnerischen Gerateiibungen fortschreiten, dann zunachst die einfachen 
Vorrichtungen zur Fortbewegung (Schlittschuh, Ski, SchIitten, Fahrrad, 
Ruderboot) und endlich die mehr oder weniger automatischen (Segel
boot, Motorrad, Automobil, Flugzeug) an sich voriiberziehen lassen, 
wobei stets der zunehmenden Entlastung des Korpers eine wachsende 
Anspannung psychischer Fahigkeiten entspricht: die Muskelarbeit wird 
abgelost durch die Nervenarbeit. 

Rein systematisch teilt man zweckmaBigerweise die Leibesiibungen 
oder Sportarten ein 
nach folgendem Sche
ma: Man denkt an die 
bei der Arbeit aufge
wandte Kraft oder En
ergie, die man als Quan
titatoder Intensitat be
zeichnen kann, oder 
man beriicksichtigt die 
Form, die Feinheit, die 
Prazision der Leistung 
und spricht in diesem 
FaIle von QuaIitat, und 
drittens fragt man nach 
dem Zeitverlauf, nach 

Abb. 4. Eignungspriifung der Schreibmaschinistin. Priifung 
des Tastanschlages mit dem Anschlagschnelligkeitspriifer. 

der Extensitat (zeitlichen Ausdehnung), wobei man als Untergruppe 
a) die Geschwindigkeit jedes Einzelprozesses oder aber 
b) die Dauerbeanspruchung wahrend einer groBeren Zeitstrecke 

untersucht. 
Demzufolge ergeben sich die vier Hauptgruppen: Kraft-, Geschick

lichkeits-, SchnelIigkeits- bzw. Geschwindigkeits- und endlich Dauer
iibungen. Bei allen unterscheidet man zwischen einer gleichmaBig ver
teilten Muskelarbeit (Ringen, Rudern usw.) und solchen Kraftiibungen, 
die auf bestimmte einzelne Muskeln oder Muskelgruppen (schwedische 
Gymnastik, Fechten usw.) beschrankt sind. 

Zu den Kraftleistungen im engeren Sinne gehoren aIle Schwer
gewichtsiibungen wie Stemmen schwerer Gewichte, auch eine Reihe 
von Gerateiibungen wie Aufziehen am Reck, Aufschwingen in Stiitz
sitz usw. Ais Beispiel fiir vorwiegend auf GeschickIichkeit gegriindete 
Leibesiibungen nennen wir Tennisspiel, Schlittschuhlaufen, Fechten usw. 
Charakteristische Beispiele fUr BewegungsschneIligkeit bieten besonders 
der Kurzstreckenlauf, das Radfahren usw. dar. Geschwindigkeits
leistungen wei sen vor aHem Laufer, Schwimmer, Ruderer usw. auf; 
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enge Beziehungen bestehen zwischen Schnelligkeit und Geschwindig
keit. Endlich Dauerleistungen hat vor allem der Dauerlaufer, Schwim
mer, Skilaufer, auch der Angehorige einer Kampfmannschaft bei Rasen
spielen usw. zu vollbringen. 

Die Hauptprobleme der wissenschaftlichen Forschung auf dem 
Gebiete der sportlichen Arbeitsleistung gliedern sich etwa in der fol
genden Weise: Anfang und Grundlage bildet die sportwissenschaftliche 
Arbeitsuntersuchung; auf ihr baut sich die Eignungsfeststellung oder 
Eignungspriifung auf. Wichtiger noch als diese ist sodann die pada
gogische Beeinflussung, die Therapie, die planvolle Erziehung, das 
Training; der AbschluB wird erreicht in der Untersuchung der sport
lichen Hochstleistung, des Rekordes, der wiederum fur die Systematik 
des Lehrbetriebes Anhaltspunkte gibt. 

Hygiene, Technik und Okonomie der korperlich-geistigen Arbeit sind 
ahnlich wie fUr das Berufsleben auch fUr die sportliche Betatigung von 
groBter Bedeutung. Die Hygiene der sportlichen Arbeitsleistung sucht 
Schadigungen gesundheitlicher Art und Raubbau zu vermeiden, die 
Technik sucht die zweckvollste AusfUhrung und Betatigungsform an
zugeben und die Okonomie den planmaBigen Verbrauch und die ratio
nellste Anwendung zu regeln. 

Das Energieproblem spielt auf dem Gebiete der sportlichen Arbeits
leistung eine besonders groBe und bedeutungsvolle Aufgabe. Jedes 
Training und jede Erzielung einer Hochstleistung lehrt besonders kraB 
die Rolle der biologisch-physiologischen Faktoren dabei. Auf der an
deren Seite muB aber auch die Bedeutung der psychologischen Momente 
besonders hoch veranschlagt werden. Ehrgeiz, Erbitterung, Wut, 
Aufpeitschung durch Zurufe und Suggestion spielen in der Geschichte 
der Rekorde ne ben dem zahen und energischen Wollen und Durch
halten eine wesentliche Rolle. 

Ais das Grundgesetz aller zweckvollen Betatigung in den Leibes
ubungen kann das Prinzip des mittleren Optimums bezeichnet werden. 
Es besagt, daB weder ein zu wenig an Leibesubungen noch ein Uber
treiben wahrhaft dienlich und leistungsfordernd wirkt, sondern daB 
eine ganz bestimmte experimentell und praktisch feststellbare Optimal
dosis an Leibesubungen auch das Optimum des Nutzeffektes von Leibes
ubungen verburgt. Auf eine knappe Formulierung gebracht, kann man 
sagen: "Nichtubung laBt verkummern, schwache Ubung fordert, 
kraftige planvolle Ubung bringt das HochstmaB von Leistung, uber
triebene Beanspruchung lahmt und schadigt." 

Dieses Gesetz gilt auf physiologischem Gebiete ebenso wie auf psy
chologischem und laBt sich in der gesamten Arbeits- und Sportwissen
schaft immer wieder nachweisen. Auf der Hohe der menschlichen 
Leistungsfahigkeit, um das 30. Lebensjahr herum, weisen die Kurven 
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der Atem- und Pulsfrequenz die ruhigste Schlagzahl auf. Eine mittlere 
EiweiBzufuhr von etwa 100 Gramm pro Tag ist fiir den Organismus 
und seine Leistungsfahigkeit am zutragIichsten, eine mittlere Anlauf
strecke von etwa 30 Metern fiir die Hochstleistung beim Weitsprung am 
empfehlenswertesten, eine mittlere, je nach der berufIichen Beanspru
chung wechselnde Lange der Arbeitszeit am einwandfreiesten usw. 

1m Mittelpunkt der sportlichen Arbeitswissenschaft stehen Unter
suchungen iiber Ermiidung und Ubung. Die Psychophysik der korper-

Abb. 5. Experimentelle Untersuchung derbesten Anordnung der Hilfsgerate auf dem 
Biiroschreibtisch. 

lichen Arbeit hat eine Reihe von Untersuchungsmethoden entworfen, 
die auch fiir die sportIiche Arbeitsuntersuchung verwendet worden. 
Physiologische und psychologische Proben erganzen sich hier. 1m Sport 
ist eine Reihe neuer Methoden hinzugetreten, so Feststellungen· iiber 
Hautspannung und Muskelelastizitat vor und nach der Dbung, psycho
logische Proben iiber Reaktionsgeschwindigkeit und GeschickIichkeit, 
Bewegungsausfiihrung usw. Besonders gut eignen sich SchnelIigkeits
messungen bei isoIierten Bewegungen oder sportIichen Dbungen. 
Empfehlenswert sind statistische Ermiidungsproben mit Hubkraft-, 
Zugkraft- und Korperkraftversuchen. 

Von groBem Interesse ist auch die Pausenwirkung sowie die erfrischende 
Ludwig, Fabrikbetrieb. 6 
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Bedeutungvongymnastischem GesundheitsturnenimBerufsleben. Unter
suchungen (S c h u 1 te) in Fernsprechbetrieben der Deutschen Reichspost 
habenan Hand von Ermudungsmessungen, Gesundheitsstatistiken und Be
fragungen ergeben, daB selbst kurze Turnubungen, in planvoller Weise be
trieben, erheblich leistungserfrischend und arbeitshygienisch zu wirken 
vermogen. Die Beziehungen zwischen Sport und Landwirtschaftsarbeit 
auf Grund der modernen Sportforschung hat zuerst Poeplau umrissen. 

Die individuelle Form der Arbeitskurve ist meist entscheidend fur die 
sportliche Leistung. Es finden sich hier aIle die auch im Berufsleben be-
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Abb. 6. Psychotechnische Rationalisierung. 

kannten Kurvenformen: die breitausladende konvexe Kurve des kraftigen, 
durchtrainierten Menschen, die flache Kurvenform des Schwach
lings, die durch groBe Schwankungen charakterisierte Kurve des Neu
rasthenikers usw. 

Von generellen Ergebnissen diirfte die Tatsache wichtig sein, daB 
Schnelligkeitsleistungen wie Kurzstreckenlauf usw. am besten im 
"Tempostil", d. h. von Anfang bis Ende mit groBter Kraftanstrengung 
vollbracht werden, wahrend fur aile Dauerleistungen wie Langstrecken
lauf, Marathonlauf usw. es notig ist, den Organismus sich erst "einlaufen" 
zu lassen, damit fiir die Tempobeschleunigung beim Spurt, besonders 
beim Endspurt, d. h. bei der willkurlichen Leistungssteigerung, noch 
Kraftreserven bleiben. 

Diese Ergebnisse spielen auch bei dem Problem der -obung, des 
Trainings, eine sehr groBe Rolle. Besonders sei auf den Gesichtspunkt 
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der formalen Mitiibung hingewiesen. Charakteristisch fiir die Arbeits
leistung in den Leibesiibungen und beim Sport ist die p16tzlich, auch 
in den Pausen auftretende latente oder Mitiibung, d. h. die Tatsache, 
daB eine Ubung andere vielleicht gar nicht geiibte Leistungen zu steigern 
vermag und daB sich auch nach Ablauf einer Pause vielfach eine 
Leistungserhebung konstatieren laBt. 

An individuellen Ergebnissen fallen im Berufsleben wie im Sport die 
verschiedenen Formen der Anlernfahigkeit auf: Der auffassungsbereite, 
leicht lernende Mensch, der aIle auch schwierigen Ubungsformen leicht 
nachzuahmen vermag, und der ungeschickte, tolpatschige Mensch, der es 
nie lernt. Zwischen beiden steht der Durchschnittsmensch, der nicht ganz 
leicht lernt, bei dem aber doch spater die Ubungen gut und sicher haften. 

Von allgemein-gesetzmaBigen Ergebnissen ist besonders wichtig der 
Umstand, daB aIle Ubung, sogar eigentlich aIle bloBe Wiederholung, 
leistungssteigernd wirkt, aber auch, daB Nichtiibung verkiimmern laBt. 
Allerdings pflegt im allgemeinen eine Wiederaufnahme der Ubung die 
Leistungen sogleich wieder in die Hohe schnellen zu lassen. 

Das Training, besonders des Sportlers, ist gekennzeichnet durch 
groBe Systematik der Ubungsfolge, strengste Abstinenz von geschlecht
lichen Erregungen, Alkohol- und NikotinmiBbrauch, Vergniigungen usw. 
Das Training stellt die Probe auf das Exempel der Potenzierung aHer 
korperlichen und geistigen Krafte dar; es fordert die Anspannung der 
gesamten personlichen Energie. 

AuBerordentlich muB vor den Erscheinungen des sog. "Ubertrainings" 
gewarnt werden. Da charakteristische Vorboten dieses Ubertraining 
ankiindigen, kann es bei einiger Vorsicht leicht vermieden werden. An 
korperlichen Symptomen finden wir vor aHem ein p16tzliches Absinken 
der Gewichtskurve, das nicht mit dem natiirlichen und langsamen 
AbfaH der Normalkurve des Menschen zur Trainingskurve (um 3% des 
Korpergewichts) verwechselt werden kann und darf. Gleichzeitig kiin
digen sich physio-psychologische Erscheinungen typischer Art an: 
Appetitlosigkeit, Reizbarkeit bis zu Zornausbriichen, Schlaflosigkeit, 
Mattigkeit, Unlust usw. In diesem Zustand ist aHes Training zu unter
brechen und dem Korper voHstandige Ruhe bis zur iiblicherweise ziemlich 
langsam einsetzenden Rekonvaleszenz zu gewahren. MiBgriffe in dieser Zeit 
rachen sich oft schwer durch lange Perioden tiefsten Leistungsstandes. 

Aus psychologischen Griinden ist nicht der spezialisierende Sporttyp 
Idealbild, sondern vielmehr der turnerische und sportliche Mehr
kampfer, besonders auch aus dem Grunde, weil verschiedenartige gleich
zeitig oder nacheinander betriebene Ubungen sich in ihren Leistungen 
verstarken. Auch soziologisch muB gegeniiber der Quantitatsleistung 
von jedem Einsichtigen unbedingt der Gedanke der Qualitatsleistung 
und der der Leichtigkeit der Leistung hervorgehoben werden, ebenso 

6* 
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wie derjenige, daB die Leibesubungen fUr die breite Masse des Volkes 
da sind. Aus wirtschaftlichen, nationalen, sozialen, hygienischen und 
eugenischen Erwagungen heraus muB eine Ertuchtigung der breiten 
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Abb. 7. Energieverbrauch und Energieersatz beirn rnenschllchen 

Organismus, schematisch dargestellt. 

an Stelle einiger spezia
lisierter Hochleistun-
gen gefordert werden. 

Die Betonung die
ser Notwendigkeit er
scheint deshalb beson
ders wichtig, wei! 
gerade in den Leibes
ubungen und im Sport 
das Erlebnismoment 
so besonders groB ist 
und wei! die kultur
psychologischen und 
biologischen Motive 
bei jeder arbeitswis
senschaftlichen Be-

trachtungder Leibesubungen unddes Sports unbedingt berucksichtigtwer
den mussen. Ebenso spielen dabei die strukturpsychologischen undPerson
lichkeitsfragen eine betrachtliche Rolle. Erst allmahlich beginnt sich das 
Gebiet der Leibesubungen und des Sports sinnvoll in den Zusammenhang 
unseres Kulturlebens einzuordnen. Wir haben es hier mit ahnlichen kultur
geschichtlichen Tendenzen zu tun, wie wir sie bei der sprunghaften Ent
wicklung zuerst der geistigen Kultur, spater der naturwissenschaftlichen 
und dann der technischen Kultur beobachtet haben. 
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Die Beleuchtung als Leistungsfaktor. 
Von Dr. W.Ruf£er. 

I. Einleitung. 
Erst verhiiltnismaBig spat ist erkannt worden, daB der Mensch, der 

doch in erster Linie der Trager der Kultur und der NutznieBer der tech
nischen Errungenschaften ist, schlieBlich einen Hauptfaktor im Ablauf 
des Produktionsprozesses bildet. Da diese Tatsache immer mehr und 
mehr erkannt wird, so geht man auch mehr und mehr dazu iiber, die 
Arbeitsbedingungen fiir den Menschen so gut wie moglich zu gestalten. 
DaB zu diesen Arbeitsbedingungen u. a. auch die Beleuchtungsverhalt
nisse gehoren, diirfte wohl in den letzten Jahren ebenfalls al1gemein 
anerkannt sein. Wenn der EinfluB ungeniigender oder mangelhafter 
Beleuchtung sich bis dahin nicht so auffallend bemerkbar gemacht hat, 
so liegt das wohl darin begriindet, daB die Beleuchtung nicht der einzige 
Faktor ist, der auf die Leistungsfahigkeit des Menschen einwirkt. 
Anderungen der Arbeitsmethode, unrationelle Arbeitsverteilung, 
mangelnde Aufsicht, Schwankungen in dem Beschaftigungsgrad machen 
ebenfaUs ihren EinfluB geltend. Wenn man jedoch beriicksichtigt, daB 
das Auge zur Verrichtung fast aller Arbeitsarten herangezogen werden 
muB, so ist es erstaunlich, daB man nicht schon friiher den EinfluB der 
Beleuchtung auf die Leistungsfahigkeit des arbeitenden Menschen 
erkannt hat. Man mag nun einwenden, daB der physiologische Ablauf 
von der Wahrnehmung bis zur entsprechenden ArbeitsauslOsung doch 
nur Bruchteile einer Sekunde ausmacht, so daB die Arbeitsleistung an 
und fiir sich faktisch gar nicht durch die Beleuchtung beeinfluBt werden 
kann. Betrachtet man jedoch den physiologischen Ablauf genauer, so 
erkennt man deutlich, wie verhaltnismaBig lang er wird, wenn das 
menschliche Auge den Gegenstand nicht scharf und deutlich erkennen 
kann. 

Abb.l zeigt den physiologischen Ablauf von der Wahrnehmung bis 
zur Wortbildung des Gesehenen in schematischer dafiir aber anschau
licher Form. Das Bild des Schliissels wird durch das Linsensystem des 
Auges auf der lichtempfindlichen Netzhaut des Augenhintergrundes 
abgebildet. Es wird dann durch die Sehnerven (2) in das Gehirn, in den 
Sehhiigel (3) geleitet. Hier wird das Lichtbild entwickelt und auf eine 
zweite Nervenleitung iibertragen, die sogen. Sehstrahlung, die das 
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Lichtbild in das Hinterhirn zum optischen Wahrnehmungszentrum (4) 
tragt, welches das Bild auf das Erinnerungszentrum (5), in dem unsere 
Erinnerungsbilder als dunkle Erinnerungen eingetragen sind, projiziert. 

as Wahrnehmung z ntrum 
sucht hier das kongruente Er
innel'ung 'bild und find t al 

chIli el, wOl'auf e dic cn al 
bekannt wi d rerkcnn. Mi 
dem ufleuchten d rinnc
run bilde taucht automa-
tisch auch das Wort " chliis el ' im opti. 
chen prachzentrum (6) auf. Wollen wir 

den Geg n tand mit amen nennen, 0 

setzen wir mit Hille des motori chen 
Sprechzentrums (7) das Wortbild durch 
die Nervenleitung (8) in die entsprechen

Abb. 1. Wahrnehmungsvorgang'. 

den Bewegungen des Kehlapparates (9) um und formen die hier ent
stehenden Tone mit Hille des Mundes (10) zum Wort "Schliissel". 

Aus diesel' pl'aktisch anschaulichen Darstellung ersieht man deutlich, 
daB die Dauer des physiologischen V organges gewissermaBen eine 
Funktion der Beleuchtung, unter welcher del' Schliissel wahrgenommen 
wird, ist. 

Abel' die Beleuchtung allein geniigt noch nicht, sondern es kommen 
noch drei weitere grundlegende Veranderliche bei einem Seho bjekt hinzu: 

a) Die GroBe der zu erkennenden Einzelheiten, 
b) der Kontrast zwischen Gegenstand und Hintergrund, evtl. unter 

EinfluB del' Farbe und 
c) die Zeit, wahrend welcher das Bild des Gegenstandes auf del' 

Netzhaut des Auges ruhen kann. 
Diese vier Faktoren hangen eng zusammen, und jeder von ihnen ist 

absolut wichtig. Jedoch bildet hinsichtlich del' Arbeitsleistung die Be-
1 Aus "Kahn, das Leben des Menschen". 
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leuchtung wohl die Hauptrolle. Ala giinstigste Beleuchtung kann sicher 
das Tageslicht angesehen werden, da es schon derart beschaffen ist, 
daB es hinsichtlich Zusammensetzung, Farbe und Starke als das 
giinstigste Licht fiir das menschliche Auge und demnach fiir die mensch
liche Leistungsfahigkeit angesehen werden kann; es ist anzunehmen, 
daB das menschliche Auge im Laufe der J ahrtausende sich dem Tages~ 
licht angepaBt hat. Daher sollte man die Fabrikgebaude stets so bauen, 
daB die Arbeitsplatze moglichst viel und moglichst lange vom Tages
licht beleuchtet werden. Unser heutiges Kultur- und Wirtschaftsleben 
ware aber nicht so hoch entwickelt, wenn neben dem natiirlichen 
Tageslicht nicht noch eine kiinstliche Beleuchtung geschaffen worden 
ware. Das kiinstliche Licht ist ein Faktor von groBer wirtschaftlicher 
Bedeutung, der sich vor allen Dingen in Fabrik, Biiro und Verkehr 
auswirkt. Wie es beschaffen sein muB, damit es gut und arbeitssteigernd 
wirkt, dariiber will ich Ihnen einiges erzahlen. Kurz mochte ich dabei 
zunachst die rein technische Seite betrachten, urn nachher ausfiihrlich 
auf die rein menschliche zu kommen. 

II. Forderungen fiir eine gute Beleucbtung. 
Die Forderungen, die an eine gute Beleuchtung gestellt werden, sind 

in dem Begriff der "Beleuchtungsgiite" zusammengefaBt worden. 
Danach sind an eine gute Beleuchtung folgende Anforderungen zu 
stellen: 

1. Sie darf keine sttirenden Schlagschatten erzeugen. 
2. Sie darf keine storenden UngleichmaBigkeiten zeigen. 
3. Sie darf keine Blendung, keine sttirende Spiegelung hervorrufen. 
4. Sie muB dem Zweck des Raumes entsprechen und seinem Charakter 

angepaBt sein. 
5. Sie soIl geniigend stark und auch wirtschaftlich sein. 
Auf die ersten vier Punkte glaube ich nur ganz kurz eingehen zu 

diirfen, da in letzter Zeit hieriiber viel geredet und diskutiert worden ist. 
Storende Schatten diirfen also nicht erzeugt werden! "Jedes Ding hat 

ja seine Schattenseiten" heiBt es. Aber man tut dem Schatten Un
recht, wenn man ihn als eine unangenehme Zugabe zum Licht betrachtet. 
Durch den Schatten wird doch erst das korperlich plastische Erkennen 
eines Gegenstandes ermoglicht. Schattenlose Beleuchtung ist 'daher 
durchaus nicht immer das ideale, wie man vielfach annimmt. Aber 
natiirlich hat der Schatten seine Tiicken. Es ist ein Zeichen von falscher 
Leuchtenanordnung, wenn der Schlagschatten eines Maschinenteiles, 
des Kopfes oder der Hand des Arbeitenden oder eines beliebigen Gegen
standes gerade das verdeckt, was der Arbeitende sehen muB (Abb.2)1. 

1 Mit freundlicher Genehmigung der Firma Korting & Mathiesen, Leipzig. 
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Weiter ist natiirlich darauf zu achten, daB aIle ArbeitspHitze mog
lichst die gleiche Beleuchtungsstarke haben und daB der Raum selbst 

gleichmaBig ausgeleuchtet ist. 
DaB natiirlich die Beleuchtung 

nicht blenden darf, ist heute wohl 
auch eine allgemein anerkannte Tat
sache, die jeder Ingenieur schon 
weiB. Zur Veranschaulichung jedoch 
hier nur zwei Bilder (Abb.3 und 4) 1, 

die wohl manchen von Ihnen an fal
sche Beleuchtung im eigenen Fabrik
saal erinnern diirften. Uberhaupt 
diirfte man bei einer neuzeitlichen 
Beleuchtung keine nackte Gliihlampe 
mehr sehen. 

Abb.2. Beleuchtuug mit falschem Lichteinfall Und schlieBlich muB die Beleuch-
fiihrt zu stiirenden Schlagschattenbildungen. 

tung dem Zweck des Raumes ent-
sprechen und seinem Charakter angepaBt sein. Hier kann man die Licht
verteilung der einzelnen Lampen wahlen wie man will. Eine groBe An
zahl der verschiedensten Armaturen steht zur Verfiigung. AIlgemein 

Abb.3. UnzweckmaLlige Werkbank-Beleuchtung, Lampe blendend, Werkstiick 
schlecht beleuchtet. 

unterscheidet man drei Arten der Beleuchtung (siehe Abb. 5): direkte, 
halbindirekte und ganzindirekte Beleuchtung. Die Abbildung zeigt 
zunachst ein tiefstrahlendes Geleucht, das den gesamten Lichtstrom in 

1 Mit freundlicher Genehmigung der Firma Siemens-Schuckert-Werke. 
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den unteren Halbraum wirft und dabei Decke und Wiinde nicht zur 
Reflexion heranzieht. Hierbei entstehen scharfe Schatten. Dieselbe 

Abb.4. ZweckmiiBige Werkbankbeleuchtung, Lampe abgeschirmt, Werkstiick gut beleuchtet. 

Abbildung zeigt in der Mitte ein Geleucht fiir halbindirekte Beleuchtung, 
das Decke und Wiinde zur Leuchtung mit heranzieht, und so die 

/7 
direlrf halh-indirelcf indirekt 

Abb.5. Verschiedene Arten der Beleuchtung durch Umformung des Lichtstromes. 

Diffusitiit der Beleuchtung vergroBert. Die Schatten sind erheblich 
weicher. Endlich ist auf der Abbildung noch eine ganz indirekte Be-
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leuchtung dargestellt. Infolge der starken Diffusitat des Lichtes fehlen 
hier die Schatten fast vollkommen. 

Abb. 6.Schlechte direkte Beleuchtung eines Webereisaales. 

Abb. 7. Allgemeinbeleuchtung einer Montagehalle durch Tiefstrahler. 
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In normalen Maschinensalen und Werkstatten kommen fiir Allge

meinbeleuchtung hauptsachlich der Tiefstrahler oder vorwiegend direktes 

Abb. 8. Gute direkte Beieuchtung eines Webereisaaies. 

Licht in Frage. Den . ersteren wahlt man dann, wenn die Raumdecke 

Abb. 9 Gut beieuchteter Maschinensaai mit Leuchten fiir vorwiegend direktes Licht. 

dunkel gehalten ist. Aber nicht so wie in Abb. 6, sondern wie in Abb. 7 
und 8. Vorwiegend direktes Licht wendet man dann an, wenn eine 
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helle Raumdecke vorhanden ist, deren Reflexionsvermogen bei der 
Beleuchtung mit ausgenutzt werden kann (Abb. 91). 

III. Beleuchtungsstarke und Leistung. 
Die bisher erliiuterten Forderungen sind fiir die Giite einer Beleuch

tungsanlage bestimmend. Von ausschlaggebender Bedeutung ist jedoch 
die Forderung 5 nach einer guten Beleuchtungsstiirke, da von ihr die 
Fiihigkeit des menschlichen Auges, Dinge und Vorgiinge in der Umwelt 
klar und deutlich zu erkennen, abhiingt. Es ist daher die erste Aufgabe 
der Beleuchtungstechnik, an der Arbeitsstelle fiir eine ausreichende Be
leuchtungsstiirke zu sorgen, zumal die Leistung des Menschen mit eine 
Funktion der Beleuchtungsstiirke ist. Versuche, die ich angestellt habe, 
zeigen deutlich wie stark die Leistung von der Beleuchtungsstiirke ab
hiingt. rch machte mir zur Aufgabe, festzustellen, in welchem MaBe 
durch Beleuchtungserhohung die einzelnen Fiihigkeiten des Menschen 
sich stiirker auswirken konnen. 

1. Versuchsreihe. Die erste bereits im April 1923 angestellte Ver
suchsreihe umfaBte die Priifung einer Reihe von Fiihigkeiten und Fertig
keiten bei Aligemeinbeleuchtungsstiirken in folgender Reihenfolge: 

Lux: 0,75, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 10, 300, 50, 600, 100. 
(Lux ist die Einheit der Beleuchtungsstiirke, die den Lichtstrom, die 
sogen. Lichtleistung, angibt, die auf die Fliicheneinheit [1 qm] fiilIt. 
Man erhiilt die Beleuchtung 1, wenn ein Lichtstrom von 1 Lumen eine 
Fliiche von 1 qm gleichmiiBig beleuchtet.) 

Es wurden zehn Arbeiterinnnen aus den verschiedenen Abteilungen 
des Betriebes Tag fiir Tag bei diesen Beleuchtungsstiirken mittels psy
chotechnischer Methode gepriift. Folgende Fiihigkeiten und Fertig
keiten wurden untersucht: Konzentrationsfiihigkeit, leichte Handfiih
rung, ruhige Handfiihrung, Sehschiirfe, AugenmaB, optische Auffassung, 
Reaktionsschnelligkeit, Arbeitsschnelligkeit und -genauigkeit, Treff
sicherheit bei Zweihandarbeit. 

Es wiirde zu weit fiihren, die zur Priifung dieser Fiihigkeiten benutzte 
Apparatur zu beschreiben. Zur Kennzeichnung seien nur einige angefiihrt .. 

Die fiir die Ermittlung der Sehschiirfe benutzte Einrichtung ist in 
Abb. 10 wiedergegeben. Dieser Sehschiirfepriifer besteht aus einer MeB
bank, die vorn mit einem Schauloch versehen ist, hinter. dem sich ein 
Rahmengestell in der Blickrichtung verschieben liiBt. Eine Anzahl Wolf
ramdriihte verschiedener Durchmesser sind im Rahmen eingespannt, 
eine Mattscheibe dient als Hintergrund. Der Rahmen Init den Wolfram
driihten ist auswechselbar und wird bei der Priifung nacheinander durch 
Rahmen mit Wolframdriihten anderer Durchmesser ersetzt. Der Priifling 
soIl angeben, wieviel Driihte er bei stets konstanter Beleuchtung im 

1 Mit freundlicher Genehmigung der Firma Korting & Mathiesen. 
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jeweils gezeigten Rahmen sieht. Bewertet wird die groBte Entfernung, 
auf der der Priifling die richtige Anzahl der Faden anzugeben vermag. 

Die Priifung der Arbeitsschnelligkeit und -genauigkeit (Sorgfalts
priifer, Drahte legen, 
Eisenstabchen 0,6 und 
0,3 mm 0) erfolgt mit
tels eines Apparates 
(Abb . 11), bei dem Me
tallstabchen in die 
Mitte von sichtbaren 
Feldern zu legen und 
die Lage der Stabchen 
durch Vergleich mit 
nach beendeter Prii
fung sichtbar gemach
ten Teilungen festzu
stellen ist. Einmal 
erfolgt die Priifung da
durch, daB der Priif" 
ling moglichst schnell 
mit beiden Randen je 
ein Stabchen (0,6 mm 
0) aus einer gefiillten 
Schachtel ergreift und 
die Felder belegt. Das 
andere Mal werden 
feine Drahte (0,3 mm 
0) mittels Pinzette in 
die Mitte der Felder 
gelegt. Bewertet wird 
die gebrauchte Zeit 
und die Anzahl der 
FeWer, die am Apparat 
ablesbar sind. 

Bei der Priifung der 
Konzentrationsfahig

keit (Karten sortieren) 
nach Abb. 12 hat der 
Priifling 40 Karten mit 
unregelmaBig angeord
net en Buchstaben und 

Abb.l0. Sehschiirfepriifer. 

Abb. 11. Apparat zur Priifung der Arbeitsschnelligkeit und 
-genauigkeit. 

Abb. 12. Karten sortieren. Vorrichtung zur Prufung der 
Aufmerksamkeit. 

Zahlen in vier verschiedene Felder abzulegen. Die Karten, die die 
Buchstaben x und k enthalten, in das mit X und K bezeichnete, 
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die Karten, die X und A enthalten, in das mit X und A bezeichnete, 
die Karten, die die Zahlen 2, 5, 6 enthalten, in das mit 2, 5, 6 be
zeichnete Feld. AIle Karten, die diese Kombination nicht aufweisen, 
in das unbezeichnete vierte Feld. Die gebrauchte Zeit und die An
zahl der Fehler ergibt ein MaB fUr die Leistung. 

Zur Ermittlung der Reaktionsschnelligkeit (Fallstangen) wird der 
sogenannte Fallstangenapparat (Abb. 13) benutzt, bei dem der Priif-

I 

I 
I 
I 
I 

Abb. 13. Apparat zur P riifung der 
Reaktionsschnelligkeit. 

ling unausgesetzt zwei an Elektro
magneten hangende Stangen zu be
obachten und letztere wahrend des 
Fallens zu ergreifen und wieder an
zuhangen hat. Der Priifer laBt durch 
Offnen des Stromes der Elektroma
gneten die Stangen einzeln oder zu
gleich beliebig fallen und stellt dann 
die Lange der Fallstrecke fest. Der 
Abstand der Hande des Priiflings 
von den Fallstangen wird durch ver
stellbare Anschlage geregelt. Es wer
den an dies em Apparat 20 Einzelver-
suche vorgenommen; der Mittelwert 
gibt dann die Bewertung. Ein Nicht
auffangen bis zum 2. Male wird zur 
Bewertung nicht herangezogen. 

Die Tabelle 1 zeigt die erzielten 
Ergebnisse, die iibersichtlich nach 
dem bei den einzelnen Priifapparaten 
und Verfahren erforderlichen Grad 
der Augenbeanspruchung in fiinf 
Klassen eingeteilt und prozentual auf 

die zur Zeit der Untersuchung allgemein in Fabriken und Buros noch als 
ausreichend erachtete Beleuchtung von durchschnittlich 75 Lux bezogen 
sind. Die Werte zeigen, daB bei den Apparaten, bei denen es auf ein 
sehr gutes Sehen ankommt, die Leistungssteigerung ganz erheblich ist. 
Bei den Apparaten, die fast keinerlei Sehscharfe verlangen, ist zwar 
auch eine Steigerung vorhanden, jedoch ist diese nicht so ausge
sprochen. 

2. Versuchsreihe. Fragt man nun nach den Beleuchtungsstarken, 
die in der Praxis angewendet werden, so liegen diese noch unterhalb 
von 600 Lux. Dagegen gibt es bereits heute nicht wenige FaIle, in denen 
fiir sehr feine Arbeiten Beleuchtungsstarken von mehreren 1000 Lux 
bereitgestellt werden, indem teils entsprechend starke Lampen Anwen
dung finden, teils, und zwar in den meisten Fallen, der Abstand zwischen 
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Lichtquelle und Arbeitsstiick entsprechend gering gehalten wird. 
Daher wurden die vorhergehenden Untersuchungen noch erganzt, urn 
festzustellen, wie sich die Leistungssteigerung bei besonders feinen 
Arbeiten unter Anwendung entsprechend h6herer Beleuchtungsstarken 

Tabelle 1. 

Leistungssteigerung d urch Erh6h ung der Beleu c h tungsstarke. 

(1. Versuchsreihe.) 

Erfor-
Art der Priifung derlich. 

Sehschiirfe R. I 
Sehschiirfe R. II 
Sehschiirfe R. III 

Mittel: I 
Tremometer :e 
Tremometer S 
Perlen aufziehen 
Schnelligkeit: Fe-St. 0,30 

Treffsicherheit 
Tachistoskop 

Mittel: 

AugenmaB: Halbieren 

AugenmaB: Mittelpkt. 
Tremometer: 0 
Tremometer: 0 

Tremometer: 0 
Schnelligkeit: Fe-St. 0,60 

Karten sortieren 

Mittel: 

Verteilte Aufmerksamkeit 1 
Fallstangen I 

Sehen 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
5 

1 3 5 10 25 50 100 300 600 

Leistung in % der bei 25 Lux erhaltenen Werte 

23 23 30 53 100 159 186 200 213 
27 29 32 62 100 180 198 215 222 
30 33 33 48 100 184 212 245 250 

26,6 28,3 31,6 54,3 100,0 174,3 198,6 220 228,3 
29 43 71 86 100 107 114 114 114 
33 33 67 88 100 108 125 133 133 
49 73 91 97 100 107 111 108 111 
41 71 81 93 100 106 113 114 113 
46 61 72 103 100 110 112 113 105 
32 44 68 92 100 125 145 118 148 

138,3 54,2 75,0 93,2 100,0/110,5 120,0 116,7 120,7 

52 80 91 115 100 130 120 138 148 
50 42 65 105 100 118 99 i20 110 
69 81 93 98 100 100 104 105 102 
46 70 93 96 100 104 110 109 107 
53 71 91 102 100 106 114 114 114 
59 76 85 93 100 98 107 107 108 
10 37 77 100 100 109 108 112 115 

48,4 65,3 85,0 101,3 100,0 109,3 108,8 115,0 114,8 

1 37 I 76 1 78 1 98 1 100 1 109 1111 11161121 
68 81 89 94. 100 101 105 104 107 

verhalt_ Es wurden z. T. die bereits in der 1. Untersuchungsreihe an
gegebenen Fahigkeiten und Fertigkeiten gepriift. Da die Untersuchungen 
sich jedoch hauptsachlich auf schwierigere Betriebsverhaltnisse er
strecken sollten, so wurden die Versuchsbedingungen unter entspre
chender Abanderung der Apparate und Verfahren erschwert und eine 
Reihe von neuen Arbeitsproben hinzugefiigt, bei denen es besonders 
auf die Geschicklichkeit und infolge geringer Helligkeits- und Farben
kontraste auf ein sehr gutes Sehen ankommt. Die neu hinzugefiigten 
Arbeitsproben will ich hier kurz skizzieren. 
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Spann pro be (Abb.14). Der Priifling hat hier ahnlich wie beim be
triebsmal3igen Bespannen der Gliihlampengestelle mit einem sehr feinen 
Wolframdraht ein Gestell, an dem zahlreiche sehr diinne Halter be

Abb. 14. Spannprobe zur Priifung der leichten und ruhigen 
Handfiihrung (TWL 15006). 

festigt sind, in der ge
zeichneten Weise zu 
bespannen, ohne daB 
die nur 0,15 mm star
ken Halter dabei ver
bogen werden. Zur 
Bewertung des Erge b
nisses dienen die er
forderliche Zeit und 
die Anzahl der Fehler. 

Einsteckprobe 
(Abb. 15). Bei dieser 
Probe hat der Prill. 
ling nacheinander 60 

Drahte von 85 mm Lange und 0,3 mm 0 an einem Ende zu erfassen 
und ohne Unterstiitzung der Hand und des Armes in Bohrungen von 
0,75 mm 0, die sich in einer Messingplatte befinden, zu stecken. Als 

Bewertungsmal3stab 
dient die Zeit, die der 
Priifling zur Losung 
der Aufgabe benotigt. 

r Einstecken v'on 

Abb. 15. Einsteckprobe zur Priifung der leichten und ruhigen 
Handfiihrung. 

Drah ten inDrah t-
z iehs teine. Der 
Priifling hat hier die 
Aufgabe, feine Drahte 
von 0,15 mm 0 und 

20 mm Lange mittels Pinzette in Offnungen von sogen. Ziehsteinen zu 
stecken. 42 Ziehsteine sind in drei Reihen nach dem Durchmesser der 
Offnungen gelegt. Die Durchmesser der SteinOffnungen betragen in der 
1. Reihe 0,24 mm, in der zweiten 0,22 mm und in der dritten 0,20 mm. 
Der Priifling hat die feinen Drahte mit der Pinzette zu ergreifen und 
zunachst in die Offnungen der Ziehsteine der 1. Reihe zu·stecken. Dar
auf hat er dann die Drahte der 1. Reihe in die Offnungen der Ziehsteine 
der 2. und dann in die Offnungen des 3. Reihe einzufiihren. Zur Be
wertung wird auch hier die Zeit herangezogen, die zur Losung der Auf
gabe benotigt wird. 

Zur Priifung wurden 12 Arbeiterinnen aus verschiedenen Abteilungen 
des Betriebes verwandt, die dort z. T. mit sehr feinen Arbeiten, teilweise 
mit groberen Maschinenarbeiten bzw. mit Aufmerksamkeit erheischenden 
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Kontrollarheiten heschiiftigt waren. Die angestellten Untersuchungen 
fanden bei folgenden Allgemeinbeleuchtungsstarken statt: 

Lux: 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 7000, 10000. 
Die Ergebnisse sind wieder in einer Tabelle (Tab. 2) zusammen

gestellt und nach der fiir die einzelnen Priifapparate und Arbeits-

Tabelle 2. 

I,eis tungssteigerung d u reh Er h6 hung der Beleueh tungsstarke. 

(2. Versuehsreihe.) 

Art Erfor- 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 7000 10000 
der!. der Priifung Sehen Mittel aller an einem Apparat erhaltenen Einzelwerte = 100 % 

Sehscharfe R1 1 23,7 47,4 71,1 94,8 107,9 128,1 109,1 129,3 132,8 143,5 
Sehscharfe R2 1 21,4 34,7 75,6 85,2 103,4 126,0 121,7 132,1 146,9 147,8 
Sehscharfe R3 1 28,9 39,7 83,1 94,4 117,1 127,9 124,3 129,4 129,4 125,1 
Sehscharfe R4 1 27,6 34,0 76,6 100,7 120,5 127,6 124,8 129,0 129,0 129,8 
Ziehsteine 1 43,0 77,0 80,0 98,0 108,0 111,0 114,7 115,4 123,5 127,8 
Spannprobe 1 54,0 86,0 89,8 102,6 110,4 104,5 112,0 112,0 114,0 116,0 

Mittel: 33,1 53,1 79,4 95,9 111,2 120,8 117,7 124,5 129,3 131,7 

Drahte-Legen 
00,6 2 86,0 97,3 99,5 101,2 108,1 103,5 100,5 95,0 106,5 102,0 

Drahte-Legen 
00,3 2 74,5 96,0 97,0 98,0 101,0 101,0 104,0 108,0 110,8 110,8 

Perlen auf-
ziehen 2 88,0 99,0 98,0 101,0 102,2 99,5 99,0 103,3 105,5 106,0 

Einsteekprobe 2 80,0 93,0 94,5 99,2 102,0, 106,2 111,0 106,0 109,0 102,2 

Mittel: 82,1 96,3 97,2 99,8 103,3 102,5 103,6 103,1 107,9 105,2 

Mittelpunkt-
bestimmung: 

a) Subjektiv-
Mittelpunkt 3 52,0 84,0 96,0 104,0 

b) MittIere Va-
116,0 116,0 82,0 116,0 92,0 108,0 

riation 3 86,0 86,0 96,0 118,0 100,0 86,0 89,0 118,0 100,0 86,0 
Verteilte Auf-
merksamheit: 

a) Sortieren 3 66,0 86,21 100,0 101,0 104,6 105,8 109,0 109,0 109,0 113,3 
b) Zahlen 3 82,0 93,2 94,3 96,5 101,21 102,3 106,0 108,4 109,5 ;06,0 

Mittel: 71,5 87,31 96,8 104,9 105,41102,5 96,5 112,8 102,6 103,3 

proben erforderlichen Sehscharfe geordnet. Jedoch sind fiir den er
forderlichen Grad der Augenbeanspruchung nur drei Klassen vorge
sehen. Die Mittel aller an einem Apparat erhaltenen Einzelwerte sind 
in der Tahelle = 100 gesetzt und darauf die Mittel der Einzelwerte hei 
den einzelnen Beleuchtungsstarken bezogen worden. Die erhaltenen 

Ludwig, Fabrikbetrieb. 7 
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Werte zeigen vor allen Dingen, daB bei den Apparaten und Arbeits
proben, bei denen es auf ein sehr gutes Sehen ankommt, die Leistungs
steigerung durch die sich infolge der Beleuchtungserhohung starker 
auswirkenden Kontraste ziemlich erheblich ist. Bei den Apparaten und 
Arbeitsproben, bei denen ein auBerst feines Sehen nicht erforderlich 
und daher eine Verstarkung der Kontraste nicht so einfluBreich ist, 
ist doch immerhin eine Leistungssteigerung von etwa 1500-2000 Lux 
festzustellen. 

Es ist natiirlich anzunehmen, daB bei den beiden Versuchsreihen die 
"Obung eine Rolle spielt. Sie ist jedoch nicht so einfluBreich wie all
gemein angenommen wird. Die Versuchspersonen hatten vorher Ge
legenheit gehabt, sich reichlich einzuiiben, und auBerdem zeigen besonders 
angestellte Versuche, daB der EinfluB verhaltnismaBig gering ist. Als 
Beispiel sei hier nur der UbungseinfluB bei dem Sehscharfepriifer dar
gestellt (Abb. 16). Rein schematisch ist hier die Leistungskurve bei 

leisllln!lswerie bei verschietlenen 
-- Beleucl1ll1ngss/Orlren v. 5OO-ftI(J(I/.uX 

tlbungswerle lJezlenen sicl1 Qui' 
--- fIJOivx beizehnmQ/iw....l-"""'--~ 

PriiiVng 

-_ .. -- -_. --

den gewahlten Beleuch
tungsstarken und die 
Ubungskurve bei zehn
maliger Priifung bei 
einer konstanten Be
leuchtungsstarke von 
100 Lux aufgetragen. 
Aus der Gegeniiberstel
lung, der LeistungsmaB
stabeder beidenKurven 
ist zu sehen, daB der 
UbungseinfluB verhalt
nismaBig gering ist. Es 

O!;~:;·-;·~iW~;!;;f.j'5Q(Jw.~~w;!:;zjiij~~W;~r;o;!~;ot~~U2i'K»"r;;l ist eigentlich mehr ein 
lux gewisses Anpassen an 

Abb. 16. b V h I Beeinflussung der SehscMrfe durch Beleuchtung und "Obung. gege ene er a tnisse 
als eine ausgesprochene 

Ubung vorhanden. Ahnlich ist es mehr oder weniger bei allen anderen 
Proben, in den ersten zwei bis drei Versuchen ein geringes Ansteigen, 
dann ein Gleichbleiben der Leistung. 

Da die 2. Versuchsreihe gewissermaBen die Fortsetzung der 1. ist, 
so liegt es nahe, einen Vergleich der Ergebnisse der beiden Versuchs
reihen da vorzunehmen, wo die gleiche Apparatur benutzt worden ist. 
Leider laBt sich ein solcher Vergleich nur bei dem Apparat zur Priifung 
der Arbeitsschnelligkeit und -genauigkeit, bei dem die Versuchsbe
dingungen gleich geblieben waren, vornehmen, wahrend bei den anderen 
Proben die Apparatur bei der 2. Versuchsreihe mehr oder weniger 
Anderungen erfahren hat. In der Abb. 17 sind die Leistungen der beiden 
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Versuchsreihen bei 1-10000 Lux rein schematisch gemaB den gewahlten 
Beleuchtungsstarken aneinandergereiht. Wie man sieht, ergibt sich 
eine fortlaufende Steigerung, die erzielten Leistungen der 2. Versuchs
reihe setzen etwa da an, wo sie bei der 1. Versuchsreihe aufgehort haben, 
d. h. die Leistungen sind bei der Anfangsbeleuchtungsstarke von 500 Lux 
der 2.Versuchsreihe ungefahr gleich den Leistungen der Endbeleuchttlngs
starke der '1. Versuchsreihe. Dieser Vergleich zeigt recht deutlich, in 
wie hohem MaBe die 
Leistung von der Be
leuchtungsstarke ab
hangt. 

3. Versuchsreihe. 

250 

200 

Um zu sehen, wie hohe t 150 

Beleuchtungsstarken ~ 
bei betriebsmaBigen.t; 
feinen Arbeiten auf ~ 100 

die Leistungen einwir-
ken, wurden zwei wei- 50 

tere Versuchsreihen 
angestellt. In einer 
Abteilung (Abb. 18), 
in der die Lampen in 
FlieBarbeit hergestellt 
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Abb. 17. Schnelligkeitspriifung mit Eisenstilbchen. 

werden, wurde die Allgemeinbeleuchtung von Woche zu Woche gean
dert, und zwar wurden folgende Beleuchtungsstarken angewandt: 

Lux 500, 1500 und 3000. 
Diese Versuche muBten dann besonderer Umstande wegen leider 

abgebrochen werden. 
Fiir die Glfthlampenspannerinnen, die die Aufgabe haben, mittels 

Pinzette eine sehr feine W olframwendel auf das Gestell der Osramlampe 
heraufzubringen, war hier bereits fruher eine verhaltnismaBig hohe 
Platzbeleuchtung von etwa 1500 Lux bereitgestellt worden. Die ge
fundenen Werte sind in der Tabelle 3 zusammengestellt. Es wurde 
stets die Stundenleistung der einzelnen Arbeiterinnen (Spannerin, 
Einschmelzerin und Socklerin) genau festgestellt. Die Leistungen bei 
500 Lux wurden = 100 gesetzt. Es zeigte sich, daB die Leist)lllgen 
bis zu 1500 Lux gleichblieben. Bei 3000 Lux ergab sich im Mittel bei 
den Maschinenarbeiterinnen eine Leistungssteigerung von 2,7%, bei 
den Spannerinnen eine solche von 17 %. Dieses Erge bnis entsprach den 
Erwartungen. Die Arbeitsbedingungen der Maschinenarbeiterinnen 
wurden durch die hohere Beleuchtung nicht wesentlich geandert, da 
sie keinerlei feine Arbeiten zu verrichten hatten. Bei den Spannerinnen 
konnte auch erst eine Leistungssteigerung erwartet werden von der 

7* 
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Allgemeinbeleuchtungsstarke ab, bei der diese die Platzbeleuchtung 
ii bertrifft. 

4. Versuchsreihe. Da es wohl als eine Unmoglichkeit bezeichnet 
werden kann, daB man in einer Betriebsabteilung auBer der Beleuchtungs-

Abb. 18. Herstellung von Gliihlampen in Flie13arbeit. 

starke aIle anderen Faktoren, die die Stundenleistung einer Arbeiterin 
beeinflussen, konstant halt, so wurden fiir eine 4. Versuchsreihe zwei 
Spannerinnen, die bereits mehrere Jahre lang Osram-Drahtlampen 

Tabelle 3. 
Prozen tuale Leistungss teigerung in einem GI tihlampen werk. 

(3. Versuchsreihe.) 

Veruchsperson 
500 Lx 1500 Lx 3000 Lx 

Leistung in % der bei 500 Lux erhaltenen Wertzahlen 

Spannerin A 100 102,0 12'7,7 
Spannerin B 100 101,2 118,1 
Spannerin C 100 97,1 105,3 

Mittel: 100 100,1 117,0 

EinBchmelzerin 100 100,5 102,5 
SockIerin 100 99,5 102,8 

Mittel: 100 I 100,0 102,7 
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gespannt hatten (Vpn. A 6 Jahre, Vpn. B 3 Jahre) 10 Wochen lang in 
einem besonderen Raum bei ihrer Spannarbeit beobachtet. Die Aufgabe 
der Spannerin bestand darin, daB sie mit der Hand einen Draht von 
etwas iiber 1/100 mm Starke auf die beiden Haltekranze des Gestelles 
fiir Drahtgliihlampen legte. Folgende Aligemeinbeleuchtungsstarken 
wurden angewandt: 

Lux 75, 500, 1000, 2000, 500, 4000, 75, 4000, 4000, 
wobei jedoch zu beriicksichtigen ist, daB fiir jede Spannerin regelmaBig 
eine Platzbeleuchtung an den Zangen (Vorrichtung zum Festquetschen 

Sick. 
Sponnerin A--

../Jurcll.sclJnli'ls-teisltmj'---
- Sponnerin 8 -
-

-
- r-----r-----
-. r-------. -
- ;-----
------' 

gO 
--75 ') I E 500~100O___>___3000-------'IOO~ 

tux 

Abb. 19. Erhiihung der Leistung beim Bespannen von Gliihlampen .. 

des Leuchtdrahtes an die Stromzufiihrungsdrahte) von 1500 Lux vor
gesehen war. An Abb.19 sind die Ergebnisse dargestellt. Besonders bei 
der Vpn. A ist eine verhaltnismaBig hohe Leistungssteigerung vorhanden. 
Weiter ist aus der Tabelle zu entnehmen, daB bei jedesmaligem Riickgang 
der Beleuchtungsstarke die Leistung auch entsprechend fiel. 

Stellt man die Durchschnittsleistungen der einzelnen W ochen in 
logarithmischer Form dar, so erhalt man die Kurven in Abb. 20. Man 
sieht, daB die Durchschnittsleistung der Spannerin A ( K e) um 30 % , die 
der weniger geiibten SpannerinB (Ku) um 6,1 % zugenommen hat. Die 
Frage nach der fiir diese Arbeit notwendigen wirtschaftlichen Beleuch
tungsstarke wiirde sich hier leicht dahin beantworten lassen, daB 'unter 
Voraussetzung der Kenntnis einer gr6Beren Anzahl solcher Bespannungs
versuche sich leicht ein wirtschaftliches Optimum errechnen laBt, bei dem 
die durch erh6hte Leistung erzielten Vorteile die Aufwendung fUr die 
Beleuchtung iiberwiegen. 

Aus den Ergebnissen dieser vier Versuchsreihen kann wohl mit Sicher
heit geschlossen werden, daB eine Leistungssteigerung durch Ver
starkung der Beleuchtung eintritt. Arbeiten, bei denen es auf ein sehr 
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gutes Sehen ankommt oder bei denen die Kontraste sehr gering sind, 
verlangen sogar Beleuchtungsstarken, die weit iiber denjenigen liegen, 
die bisher bei uns als Norm gegolten haben. AuBerdem ist bei den Ar-
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Abb. 20. Bespannen der Gestelle von Metalldrahtlampen 
(4. Versuchsreihe.) 

beiten, bei denen ein 
auBerst feines Sehen 
nicht erforlich ist, 
doch immerhin durch
schnittlich eine nicht 
ganz unerhebliche Lei
stungssteigerung bis 
etwa 2000 Lux festzu
stellen. Man kann 
hieraus entnehmen, 
daB die Arbeitsstim
mung des Menschen 
von der Beleuchtung 
stark abhangig ist. 
Der Mensch bzw. das 

menschliche Auge hat sich im Laufe der Jahrtausende den Beleuch
tungsstarken des Tageslichtes angepaBt. Die Bereitstellung ahnlicher 
hoher Beleuchtungsstarken durch kiinstliche Lichtquellen veranlaBt 
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bei ihm ein erhohtes 
Wohlbefinden. Die 
schop.e, helle Umge
bung regt ihn bei der 
Arbeit mehr zur Ar
beitsfreudigkeit an als 
eine diistere, die Augen 
anstrengende U mge
bung, die stets eine 
driickende Belastung 
hervorruft. Bedingung 
ist jedoch immer, daB 

01 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 10000 die Beleuchtungsanla-
8eleuclltun!1ssliirke in Lux -'J>- gen so ange brach t sind, 

--- firolJe IIrbeil ------ Jehr feine Arbeil daB Blendungserschei-
-- reine Arbeil _.-Allerfeins/e Arbeil 

Abb. 21. Abhangigkeit von der Beleuchtungsstarke bei Arbeiten nungen vermieden wer-
verschiedener Art. den. 

In Abb. 21 sind von Dr. Bloch die Ergebnisse der vier Versuchs~ 
reihen graphisch wiedergegeben worden. Auf logarithmischer Skala ist 
hier die Abhangigkeit der Leistung von der Beleuchtungsstarke bei 
Arbeiten verschiedener Art dargestellt. Die im Vorstehenden unter
schiedenen Arbeitsklassen sind hier als grobe, feine, sehr feine und aller-
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feinste Arbeit gekennzeichnet. Die hochsten Wertzahlen bei den ent
sprechenden Beleuchtungsstarken sind gleich 100 gesetzt und darauf 
dann die anderen Werte prozentual bezogen worden. Die graphische 
Wiedergabe zeigt, daB grobe Arbeit schon bei 1 Lux ausfUhrbar ist und 
daB, um dasselbe MaB an Leistung bei feiner Arbeit zu erreichen, etwa 
15 Lux, bei sehr feiner Arbeit etwa 200 Lux und bei allerfeinster Arbeit 
etwa 1500 Lux bereitgestellt werden mussen. AuBerdem kann aus der 
graphischen Darstellung entnommen werden, daB die Leistungssteige
rungskurve um so steiler ist, je feinere Arbeiten verrichtet werden 
mussen. 

Wahrend bei diesen Versuchen hauptsachlich die Frage des Einflusses 
der Allgemeinbeleuchtung eines Arbeitsraumes auf die Leistung des 
arbeitenden Menschen behandelt wurde, untersuchte Stroer1 auf An
regung von Moede im Laboratorium fUr Industrielle Psychotechnik an 
der Technischen Hochschule Berlin den EinfluB der Platzbeleuchtung. 
Er fand u. a., daB fUr 100 Kalibermessungen mit der Schieblehre die 
Menge der Leistung bis zu 50 Lux stark zunimmt und dann nachher 
noch etwas ansteigt, aber nicht sehr wesentlich (Abb. 22). Das Ergebnis 
einer Sehscharfe- und Augen-

2'1 
maBprobe zeigt die Abb. 23. t 22 
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zehn Personen fUr die ver
schiedenen Beleuchtungs
starken aufgetragen. Die 
mittleren Variationen der 50 
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Arbeit fallen bis zu einer Be- ~ 30 
~ 20 leuchtungsstarke von 200 lC 

~ ---
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steigen. Das Ansteigen der 
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Blendung bzw.Spiegelung bei 
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Abb. 22. Beleuchtungsstarke und Kalibermessen 
(je 100 Messungen). 

der Milchglasplatte der Apparatur zuruckzufuhren sein. Stroer weist 
darauf hin, daB Blendung der Milchglasplatte des Optometers storend ge
wirkt hat. Bei der AugenmaBprobe sind die Werte zu schwankend, als daB 
man irgendeinen SchluB daraus ziehen kann. Stroer kommt auf Grund 
seiner Untersuchungen unter Berucksichtigung des Reflexionsvermogens 
der zu bearbeitenden Objekte zu einer gunstigsten mittleren Leucht
dichte von 0,0024 HKjcm2• Es diirfte jedoch zu weit fUhren, hier naher 
darauf einzugehen. 

Es konnte nun angenommen werden, daB die von mir angegebenen 
1 Ind. Psychotechn. 1926, H. 10, 289. 
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kiinstlichen Beleuchtungsstarken noch nie in der Industrie angewandt 
worden seien. Dies ist jedoch irrig. Messungen, die auf Grund meiner 
Untersuchungen an verschiedenen Arbeitsplatzen in zwei deutschen 
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Fabrikbetrieben vorge
nommen wurden, zeig
ten, daB auch jetzt 
schon in praktischen Be
trieben vereinzelt Be
leuchtungsstarken vor
kommen, die iiber die 
im. allgemeinen iibliche 
Rohe weit hinausgehen. 
So wurden an einzelnen 
SchweiBmaschinen einer 

fII)(J Abteilung etwa 1200 
Lux, in. einer anderen 
Abteilungetwa 3900 Lux Abb. 23. Kallbermessen mit der Schieblehre (Sehschiirfe 

und AugenmaB vor und nach der Arbeit). 
gemessen. In einem an

deren Betriebe waren in einer Abteilung, in der feine Gerate verarbeitet 
wurden, etwa 1500-3500 Lux vorhanden und in einer anderen Ab
teilung, in der feine Spezialarbeiten ausgefiihrt wurden, ergaben Mes
sungen an einer Reihe von Platzen eine Beleuchtung von etwa 2500 Lux. 
Diese Werte zeigen, daB Arbeiter fiir Arbeiten, die ein'hohes Sehver
mogen verlangen und geringe Kontraste aufweisen, bereits urn Bereit
stellung derartig hoher Beleuchtungsstarken gebeten haben. 

Man konnte der Ansicht sein, daB infolge der hohen Beleuchtung 
eine starkere und schnellere Ermiidung des al'beitenden Menschen 
eintritt. In dieser Richtung im. Betriebe angestellte Untersuchungen 
haben jedoch ergeben, daB bei 3000 und 4000 Lux die arbeitenden 
Menschen sich wohl fiihlten. Eine starkere bzw. schnellere Ermiidung 
als bei den gewohnlichen Beleuchtungsstarken konnte nicht festgestellt 
werden. Auch die Amerikaner Cobb und Moss haben durch Versuche 
festgestellt, daB bei Beleuchtung eines weiBen Hintergrundes bis 12000 
Lux nicht mehr Ermiidung vorhanden war als bei 60 Lux. 

1m Gegenteil hat eine Untersuchung von Kuhn 1, der sich neuerdings 
ebenfalls mit denselben Fragen beschaftigt hat, gezeigt,.daB ungenii
gende Beleuchtungsstarke auf die Ermiidung einen erheblichen EinfluB 
hat. Die von ihm angestellte Priifung erstreckte sich auf Ausstanzen 
von Lochern in ein mit konstanter Geschwindigkeit laufendes Papier
band in unregelmaBigen, genau festgelegten Abstanden. Abb. 24 stellt 
die Anzahl der Stanzfehler bei der Beleuchtungsstarke von 20 Lux, 
aufgetragen iiber die gestanzte Bandlange, dar. Das Ansteigen der 

1 Kuhn: Dtsch. Psycho!. 6, 1 (1927). 



Die Beleucht.ung als Leist.ungsfaktor. 105 

Stanzfehler im Verlaufe der Arbeit HiBt ganz deutlich den EinfluB un
geniigender Beleuchtung auf die Ermiidung erkennen. Die untere 
Kurve zeigt die Anzahl der Stanzfehler bei der Beleuchtungsstarke von 
60 Lux, die iiber den ganzen Verlauf der Arbeit hin ungefahr konstant 
bleiben, so daB in diesem FaIle von Ermiidung nicht gesprochen werden 
kann. 

Auf die haufig gestellte Frage: "Raben wir nicht mehr Augenermii
dung bei hohen Beleuchtungsstarken1" miiBte als Antwort stets die 
Gegenfrage heiBen: "Gibt es eine Augenermiidung drauBen im Schatten 
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Abb.24. ElnfIuB der Beleuchtungsstarke auf die Ermiidung beim Stanzen am laufenden Band. 

bei 10000 oder 20000 Lux1" Messungen der Tageslicht-Beleuchtungs
stiirken, die bei bedecktem Mittagshimmel stattgefunden haben, ergeben 
Beleuchtungsstiirken von durchschnittlich 8-10000 Lux . .Man darf 
wohl nicht annehmen, daB irgend jemand von gewissen hohen Tages
licht-Beleuchtungsstarken schadliche Wirkungen argwohnt. Der Grund, 
weshalb die obige Frage nach der Ermiidung so hiiufig gestellt wird, 
liegt. nur darin, daB der groBte Teil der Menschheit nicht iiber die groBen 
Unterschiede zwischen den Beleuchtungsstarken, die auBen und innen 
herrschen, unterrichtet ist. Einen Nachteil hat jedoch die hohe kiinst
liche Beleuchtung, wenn es, wie es in der zweiten und vierten Versuchs
reihe der Fall war, nicht ganz gelingt, die zur Erzeugung der hohen 
Beleuchtungsstarken notigen Energiemengen, soweit sie als Warme in 
Erscheinung treten, hinreichend abzufiihren. In groBeren Arbeitsriiumen 
diirfte es jedoch schon eher moglich sein, durch entsprechend gute 
Liiftung und dergleichen die Temperatur auf der fUr die Arbeit giin~tigen 
Rohe zu halten. 

IV. Beleuchtungsfarbe und Leistung. 
In neuerer Zeit hat sich auch die Notwendigkeit ergeben, den Ein

fluB der Lichtfarbe auf die menschliche Leistung zu erforschen. Obgleich 
hier schon einige Untersuchungen von Oskar Schneider! und Korff-

1 Licht u. Lampe 1924, H.25, 725; H.26, 761. 
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Petersen 1 vorlagen, so unterscheiden sich die Ergebnisse infolge der 
groBen Schwierigkeiten, die sich bei der lnangriffnahme dieses Problems 
ergeben, jedoch so stark, daB endgiiltige Schliisse auf die Praxis nicht 
gezogen werden konnen. lch habe deshalb vor kurzem ausgedehnte 
Versuchsreihen auf psychotechnischer Grundlage durchgefiihrt mit 
dem Ziel, den physiologischen und psychologischen EinfluB farbiger 
Aligemeinbeleuchtung auf die Leistung arbeitender Menschen zu er
forschen. Es wurden drei groBe Versuchsreihen ausgefUhrt, und zwar 
wurden psychotechnische Leistungspriifungen bei verschiedenen Licht
farben und Beleuchtungsstarken unter Verwendung von a) Allgemein
beleuchtung, b) Platzbeleuchtung im Dunkelraum und c) Platzbeleuch
tung mit zusatzlicher Allgemeinbeleuchtung ausgefiihrt. Die angestell
ten Versuche fanden bei den Lichtfarben blau, griin, gelb, rot, Tageslicht 
(Licht der Tageslichtlampe) und bei den Beleuchtungsstarken 5, 10, 25, 
50, 100, 250 Lux statt. Die Beleuchtungsstarke des verschiedenfarbigen 
Lichtes wurde mit Hilfe des Flimmerphotometers nach Bechstein 
unter Hinzuziehung des Weberschen Tubusphotometers gemessen. 

Folgende Fahigkeiten und Fertigkeiten wurden bei den verschiedenen 
Lichtfarben gepriift: Sehscharfe (Drahte zahlen in einem Rahmen, 
[FormenauffassungJ, Snellen scher Haken und Landoltscher Ring), 
Sehgesch windigkei t (Landolt scher Ring im Tachistoskop), leich te 
Handfiihrung (Perlenaufziehprobe), ruhige Handfiihrung unter 
gleichzeitiger Kontrolle durch das Auge (Einstecken von feinen 
Drahten in Locher winzigen Durchmessers), Arbeitssorgfalt (Arbeits-
schnelligkeits- und -genauigkeitspriifer). . 

Es sei erwahnt, daB im Laufe der Unter
suchungen die Versuchsbedingungen selbst 
auBerst verscharft wurden. So wurde der 
fUr Sehscharfepriifungen bekannte Landolt
sche Ring derart abgeandert, daB die Aus-o sparung auBerst klein gehalten wurde (siehe 
Abb.25), so daB eine richtige Angabe der 
Stellung des Ringes nur dann erfolgen 
konnte, wenn auch tatsachlich die Offnung 
einwandfrei erkannt worden war. Bei dem 

Abb.25. Abgeanderter Landoltscher Snellenschen Haken, der allgemein als in-
Ring. ternationales Sehzeichen gilt, wurde nam-

lich festgestellt, daB intelligente Personen scheinbar imstande sind, auf 
Grund des Gesamteindruckes die Offnung des Hakens richtig anzugeben, 
ohne daB die Einzelheiten richtig wahrgenommen werden. Auch wurden 
im Laufe der Priifungen an den Versuchsapparaten selbstXnderungen da
hingehend vorgenommen, moglichst samtliche Fehlerquellen auszuschal-

1 Zeitschrift fiir Hygiene und Infektionskrankheiten 27 (1925). 
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ten. So wurde das Tachistoskop durch Anbringen einer elektromagneti
schen Vorrichtung derart geandert, daB der Priifling selbst die Fall
blende im Augenblick einer groBten Konzentration auslOsen kann. Der 
Priifling hat nur auf den Knopf des Schalters zu driicken und die 
Fallblende zur Auslosung zu bringen (Abb. 26). Leider kann auf die 
Versuche hier nicht naher 
eingegangen werden 1. Sie 
zeigen, daB bei farbiger 

Aligemeinbeleuchtung 
praktisch keine Abhangig
keit zwischen Leistung und 
Lichtfarbe vorhanden ist 
(s. Abb. 27, Priifung der 
Sehgeschwindigkeit, Lan
dolt scher Ring, Unter
grund 80% Reflexionsver
mogen). 

Wendet man jedoch 
Platzbeleuchtung im Dun
kelraum an, so ergibt sich 
fiir die Lichtfarben die 
Rangreihe gelb, griin, rot, 
Tageslich t (Licht derTages
lichtlampe),blau.BeiPlatz
beleuchtung mit zusatz
licher Allgemeinbeleuch-
tung wird der physiolo- Abb. 26. TachistosKop mit Selbstansliisnng. 

gische Effekt durch den 
psychologischen verdrangt, so daB nur noch geringe Leistungsunterschiede 
vorhanden sind (s. Abb. 28, Durchschnittsergebnisse der Sehscharfe
und Sehgeschwindigkeitspriifung). 

Hinsichtlich des Ermiidungswertes der Lichtfarbe lassen die Unter
suchungen nur bedingt Schliisse zu. Eine auf Grund der Ergebnisse 
angestellte statistische Untersuchung zeigt, daB der blauen und roten 
Lichtfarbe gleiche Ermiidungswerte zukommen. Beide Farben diirften 
nach allgemeiner Ansicht unvermischt wohl zweifellos das Auge auoh am 
starksten angreifen; daB die rote Lichtfarbe jedoch auf die Dauer am 
starksten ermiidet, ist zwar auf Grund der erzielten Daten auch anzu
nehmen, jedoch bisher durch keinerlei einwandfreie Versuche bewiesen 
worden. Jedenfalls diirften bei dieser Farbe sehr starke individuelle 
Schwankungen vorkommen, die mehr oder weniger von dem Tempe
rament des Einzelnen abhangig sind. 

1 Naheres siehe "Industrielle Psychotechnik" 1928, H. 6, 161. 
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Vergleicht man nun die erzielten physiologischen Ergebnisse mit 
denen der eingangs erwahnten Forscher, so findet man beziiglich der 
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Abb.27. Sehschiirfe in Abhiingigkeit von Lichtfarbe und Beleuchtungsstiirke bei konstanter 
Sehgeschwindigkeit (Tachistoskop, Landoltscher Ring 80"10 Reil.). 

Die einzelnen Llchtfarben sind durch entsprechende Strichelung gekennzeichnet, und zwar 
bedeuten: ·_········-=blaues Licht, ---=Licht der Tageslampe, ---=rotes Licht, 

_.-.-. =gelbes Licht, ._~_=griines Licht. 

Sehscharfe eine Ubereinstimmung mit den Angaben Korff-Petersens, 
der ebenfalls bei der gelben Lichtfarbe die groBte und bei der blauen 
die geringste Sehscharfe feststellte. 
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Abb.28. Mittelwerte aus 2 Versuchsreihen. 

Bei der Lesegeschwindigkeit stimmen jedoch die Daten nur teilweise 
mit denen der erwahnten Autoren iiberein. Diese fanden ebenfalls die 
beste Lesegeschwindigkeit bei der gelben Lichtfarbe, beide jedoch fanden 
das rote Licht auBerordentlich viel ungiinstiger als aIle anderen Farben. 
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Nach meinen Untersuchungen ist das blaue Licht jedoch noch etwas 
ungiinstiger als das rote. Die stark abfallenden Ergebnisse im roten 
Licht, die Korff-Petersen und Schneider erzielten, dUrften augen
scheinlich dadurch begriindet sein, daB sie, wie sie selbst angeben, einige 
Versuchspersonen hatten, die eine starke Idiosynkrasie gegen Rot 
besaBen. 

Wendet man nun die Ergebnisse samtlicher Farbuntersuchungen 
auf die Praxis an, so kann man vorbehaltlich des Ermiidungsfaktors 
zusammenfassend sagen, daB bei Verwendung von Allgemeinbeleuchtung 
keiner Farbe speziell der Vorzug zu geben ist. Die Leistung wird hochst
wahrscheinlich bei allen Farben gleich bleiben, sowie sich der betreffende 
Arbeiter an die speziellen Farben einigermaBen gewohnt hat. Bei der 
Verwendung von farbiger Platzbeleuchtung jedoch, wo der psycholo
gische Effekt groBtenteils nicht so stark wie der physiologische zur 
Wirkung kommt, ware eine vorherige Untersuchung der Sehscharfe 
und Sehgeschwindigkeit der einzelnen Arbeiter auf ihre Einstellung 
gegen die einzelnen Lichtfarben wohl angebracht. 

Da sich bei samtlichen Versuchen gezeigt hat, daB der gelben Licht
farbe wohl durchschnittlich die hochsten Leistungen zukommen, so 
kann auch hinsichtlich der Allgemeinbeleuchtung geschlossen werden, 
daB die gelbe Beleuchtung am zweckmaBigsten ist. 

v. Beleuchtung und Produktion. 
Und nun noch kurze Ausfiihrungen iiber den Zusammenhang zwi

schen Beleuchtung und Produktion! Da die von mir angestellten 
Untersuchungen gezeigt haben, daB eine ganze Reihe von Fahigkeiten 
und Veranlagungen infolge besserer Beleuchtung besser angewandt 
werden kann, so miiBte demnach in Erweiterung dessen eine Erhohung 
der Erzeugung eintreten. Die Amerikaner haben wohl zuerst auf diesen 
Zusammenhang zwischen Beleuchtung und Produktion hingewiesen 
und eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen durchgefiihrt, 
die ich zu der im nachsten Lichtbild dargestellten Tabelle 4 zusammen
gestellt habe. Die Daten, soweit sie interessieren, mogen aus der Ta
belle entnommen werden. 

Erganzend sei zu einigen Arbeiten folgendes erwahnt: 
Zu Nr. 1. In der Kugellagerfabrik, in der die Untersuchungen vor

genommen wurden, waren 15 % der Belegschaft mit Kontrollarbeiten 
beschaftigt, die im Nachkontrollieren der FertigmaBe und im Feststellen 
der Materialfehler, z. B. schlechter Auskehlungen, Risse usw. bestanden. 
Die Anzahl der Versuchspersonen betrug durchschnittlich 45. Der Unter
suchungsraum erhielt im Mittel 36 Lux Beleuchtungsstarke durch groBe 
Seiten- und Dachfenster und 24 Lux durch die kiinstliche Beleuchtungs-
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anlage, so daB eine Gesamtbeleuchtung von 60 Lux herrschte. Das 
Tageslicht wurde wahrend der Versuchszeit soweit als moglich abge-

Tab.4. Steigerung der Produktion durch erhohte Beleuchtung. 

Alte Be- Neue Be- Mehrproduktion Mehrkosten 
Nr. Fabrikation leuchtung leuchtung in % der urspriinglichen in 0/. der 

(Lux) (Lux) Produktion Lohne 

I 
72 Kontrollarbeiten 4 0,5 

1 Kugellager 60 156 (Besond.Untersuchg.8 1,3 
240 fanden nicht statt) 12,5 2,1 

Drehen 351 

Eiserne Riemen- Bohren 16 
2 scheiben 2,4 58 Setzschrauben- 20 5,5 

lOcher 6 
Schliisselsitze 22 

Flanschen 20 
Glatten 24 
Walzen 9 

3 Weichmetallager 55 152 Einpassen 8 15 -Bunddrehen 27 
Bohren 13 
Stempeln 10 
Perforieren 12 

Bohren 11} 
4 Schwere Stahlteile 36 140 Randeln 610 1,2 

Gewindeschneiden 14 

Vergaser A 10,5 
5 Vergasermontage 25 150 

" 
B 18,5 12 0,9 

" C 6,5 
78 - 13 -

6 Kolbenringe 14 108 - 17,9 -
168 - 25,8 2 

Elektrische, Gas- 8,4 am 
7 und gewohnliche Arbeits- 162 - 12,2 2,5 

Biigeleisen platz 48 

8 Armatur-Wickelei 60 204 - - -

9 Strickereifabrik 78 200 - 10,8 -

10 Seidenstrumpf- 78 250 Tagesschicht 14 
fabrik Nachtschicht 16 -

11 Kleiderstoffweberei 21 118 25 -
gute und 

93 groBere zweckmiiJ3. 
im Mittel 5% der 

12 industrielle Betriebe Beleuch- Gesamt-- tung, keine - 15% in Chikago niiheren kosten 
Angaben I 

blcndet. Die Belcuchtungsstarke der ncuon Beleuchtungsanlage wurde 
von Woche zu Woche von 72 Lux auf 156 und 240 Lux geandert. Tem
peratur und Feuchtigkeit waren wahrend der Versuchszeit fast konstant. 
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Die Mehrproduktion betragt, wie aus der Tabelle ersichtlich, in den 
einzelnen Stadien 4, 8 und 12,5% bei 0,5, 1,3 und 2,1 % Mehrkosten 
bezogen auf die Lohne. Als Erfolg der Untersuchung wurde eine Be
leuchtung von 240 Lux beibehalten. 

Zu 2 und 5. Ahnliche Resultate hatte ein paar Jahre friiher W. A. 
Durgin bei Untersuchungen in vier Fabriken ermittelt. Interessant 
ist hierbei, daB die Leistungssteigerung zunachst genau bei den einzelnen 
Arbeitsarten festgestellt und dann daraus als Mittel die Mehrproduk
tion errechnet wurde. Zum Verstandnis der auffallend hohen Mehr
kosten von 5,5% in der Abteilung zur Herstellung von eisernen Riemen
scheiben einer Maschinenfabrik (Nr. 2 der Abb.) sei hervorgehoben, daB 
die alte Beleuchtung sowohl an Starke als auch in der Verteilung im 
Raum sehr ungiinstig war. Die Beleuchtungsstarke betrug durchschnitt
lich nur 2,4 Lux. Die Lampen waren jedoch so angebracht, daB an 
einzelnen Stellen des Raumes eine Beleuchtungsstarke von 264 Lux 
direkt unter der Lampe bestand, wahrend sie an anderen Stellen nur 
0,84 Lux betrug. Hervorgehoben sei noch die gute Leistungssteigerung 
bei der- gut durchdachten Anlage der neuen Beleuchtung der Vergaser
fabrik (Nr.5). Hier wurde der Energieverbrauch der neuen Be
leuchtungsanlage gegeniiber der alten nur verdoppelt, wahrend die 
Beleuchtungsstarke sich auf das Sechsfache erhohte, wodurch eine 
Mehrproduktion von 12% bei nur 0,9% Mehrkosten erzielt wurde. 

Hingewiesen sei besonders noch auf die letzten Daten der Unter
suchung Nr. 12, die in 93 groBeren industriellen Betrieben in Chicago 
stattfanden, bei der die Mehrproduktion in % der urspriinglichen Pro
duktion im Mittel 15% bei nur 5% der Gesamtkosten betrug. 

Es ist nun interessant, einer Untersuchung Luckieshs zu folgen, 
die dieser an Hand der ersten Untersuchung von Hess und Harrison 
in der Kugellagerfabrik angestellt hat. Er stellt die erzielten Ergebnisse 
graphisch dar (s. Abb. 29). Wie man sieht, liegen die drei Daten, die 
den Beleuchtungsstarken von 72, 156 und 240 Lux entsprechen, 
auf einer Geraden, die riickwarts verlangert nahe am Nullpunkt 
vorbeigehen wiirde, obgleich die Produktion natiirlich schon aufhoren 
wiirde, wenn nicht geniigend Licht vorhanden ist. Von Interesse ist 
es, den Verlauf der Linie nach vorwarts zu verfolgen. Bei 240 Lux zeigt 
sich keine Verringerung der Produktionszunahme bei zunehm@nder 
Luxzahl. Diese wiirde sich auch erst dann bemerkbar machen, wenn 
das Maximum der Muskeltatigkeit oder der Bewegung und auch die 
maxim ale Sehgeschwindigkeit (Erkennungsgeschwindigkeit) erreicht ist. 
Es ist schwer, festzustellen, wann die Produktionszunahme bei wachsen
der Beleuchtungsstarke nachzulassen anfangen wiirde. Dies hangt von 
dem Charakter der Arbeit ab, denn in verschiedenen Arbeiten sind ver
schiedene Faktoren eingeschlossen. 
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Hierbei stellt Luckiesh nun die Frage "Inwieweit kann eine Pro
duktionserhohung eine Steigerung der Beleuchtung noch tragen1" 
Unter Beriicksichtigung des Umstandes, daB sich die Beleuchtungs
kosten fast gleichmaBig mit der Erhohung der Beleuchtungsstarken er
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Abb.30. Wirtschaftllchkeit der Beleuchtung. -22 % Produktionserho-
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wiirde man als weiteren Vorteil noch Abnahme des Bruches, Er
hohung der Sicherheit und des allgemeinen W ohlbefindens erhalten. 
Wenn in derselben Fabrik der Lohn 60 Cents pro Stunde betragen 
wiirde, wiirden die Unkosten fiir Licht in % der Lohne durch die 
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gerade Linie, die durch den Punkt 0 geht, dargestellt sein. Diese ver
langerte Linie wiirde die Kurve AD bei etwa 5000 Lux schneiden. 

Die Vornahme einer derartigen Extrapolation einer Untersuchung, 
wie sie Luckiesh angestellt hat, ist zwar etwas gewagt, jedoch kann 
daraus sicher der SchluB gezogen werden, daB hohere Beleuchtungs
starken durchaus wirtschaftlich sind. Die von mir angestellten Versuchs
reihen lassen einen SchluB auf die Wirtschaftlichkeit allerdings nicht zu. 
Da die angestellten Untersuchungen jedoch gezeigt haben, daB die 
menschliche Arbeitsleistung, besonders bei denjenigen Tatigkeiten, deren 
Ausfiihrung eine hohe Sehschiirfe und Sehgeschwindigkeit verlangt, und 
fiir solche, bei denen die Kontraste verhiiltnismaBig gering sind, sich 
stark erhohen, so diirfte der SchluB auch berechtigt sein, daB hohe 
Beleuchtungsstarken auch wirtschaftlich sind. Der amerlkanische 
Forscher Luckiesh spricht sogar von ganz bedeutenden Ersparnissen. 

DaB hohere Beleuchtungsstarken derartige Resultate erzielen, ist 
an und fiir sich auch gar nicht so erstaunlich, wenn man beachtet, daB 
das menschliche Auge sich im Laufe der Jahrtausende der Beleuchtungs
starke des Tageslichtes angepaBt hat. Eine Reihe von Untersuchungen 
zeigt, daB das Auge bei Tageslichtstarken, die, wie oben ausgefiihrt, 
etwa 8-10000 Lux bei leicht bedecktem Mittagshimmel betragen, 
einen Gegenstand viel schneller sieht, seine Fahigkeit, besser zu sehen, 
viel besser erhalt und daB es weniger schnell ermiidet, als bei Beleuch
tungsstarken durch kiinstliche Lichtquellen. Die gute Beleuchtung eines 
Raumes durch Tageslicht hat bisher nach allen Untersuch~gen die 
weitaus besten Resultate ergeben und man geht nach allgemeinerAnsicht 
der einzeInen Fachleute sicher richtig, wenn man das Tageslicht als 
Muster fiir unsere kiinstliche Beleuchtung nimmt, sowohl was die Licht
starke als auch die Farbe des Lichtes angeht. 

Ludwig, Fabrikbetrieb. 8 



Einfluf3 des Industriestaubes auf die 
Arbeitsleistung. 

Von Patentanwalt Dr.-Ing. R. Meldau. 

Die verschiedenen nachteiligen Einfltisse des Staubes auf die Industrie 
sind erheblich, werden jedoch oft tibersehen. Der Hooversche Bericht 
tiber die Verlustquellen der Industrie von 1921 behandelt z. B. die Staub-

Aus Georgius Agricola, De re metallica, deutsche Neuausgabe, VDI-Verlag, S.377. 

Abb. 1. E "Ein hungriger Meister illt Butter, damit das Gift, welches der Herd ausatmet, 
ihm nicht schadet, denn sie ist ein Spezialmittel dagegen." 

A Der Of en, B die Holzscheite, C die Silbergliitte, D das Blech; 

verluste nicht und erwahnt von den Schaden nur die der Augen. Auch 
heute noch stehen unter den Berufserkrankungen die Staubkrankheiten 
an erster Stelle. Eine Studie tiber den EinfluB des Industriestaubes auf 
die Arbeitsleistung bietet also einen Beitrag zur Kenntnis von Verlust
quellen. Sie dient der Verbesserung der Menschenwirtschaft. 

Einleitend muB festgestellt werden, daB die Industrie die Staub-
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erkrankungen nicht geschaffen hat; vielmehr waren solche Einwirkungen 
und auch GegenmaBnahmen bereits dem Paracelsus und noch alteren 
Praktikern bekannt (Abb. 1). "Bei Leonardus de Capua findet sich 
der Hinweis, daB sich zwei Chemiker, Theophrastus und Helmon
tius, durch ihre chemischen Arbeiten sehr geschadigt haben.1 " Beide und 
erst recht Ramazzini kennen z. B. durch Staub verhartete Lungen. 

Anteil der Industrie an den Staubeinfliissen. 
Zufolge der Industrieentwicklung hat sich die Zahl der EinfluBqueHen 

vermehrt und ferner ist der fUr die Frischerhaltung der Abwehrkrafte 
des Korpers wertvoHe Rhythmus von technischer und haus- oder land
wirtschaftlicher Tatigkeit unterbrochen worden. In der Arbeit von 
Teleky und m. a. iiber "Staubgefahrdung und Staubschadigungen der 
Metallschleifer, insbesondere des Bergischen Landes2" wird iiberzeugend 
dargelegt, daB im Schrifttum der dortigen uralten Eisenindustrie bis 
zur Mitte des vorigen Jahrhunderts nichts iiber besondere Staub
schaden mitgeteilt wird, vor aHem nichts iiber das sogenannte Schleifer
asthma, das an sich als Gewerbekrankheit durchaus bekannt war. Bis 
dahin lag in der zwischen Feldbau und Fabrikbetrieb geteilten Beschaf
tigung kein Grund zu eigentiimlichen Krankeiten. Nach 1850 jedoch 
entwickelten sich die Dampfschleifereien, deren Betrieb das ganze Jahr 
hindurch ging, so daB der friihere Tatigkeitswechsel aufhorte. Vollrath 
fand bei Porzellanarbeitern der gleichen Fabrik einen verschiedenen 
Gesundheitszustand, der sich nur aus der verschiedenen Entfernung 
der Wohnungen erklaren lieB. Es scheint daher, daB kraftige korperliche 
Bewegung durch einen langeren Weg zur Fabrik giinstig fiir die Liiftung 
der staubhaltigen Atemwege ist3 • Hier haben wir noch Reste der giin
stigen periodisch wechselnden Korperbeanspruchung. Eine bemerkens
werte Anpassung an giftigen Staub durch rhythmischen Tatigkeits
wechsel solI bei den Quecksilberbergarbeitern in Almaden (Spanien) zu 
finden sein. Sie stammen aus Familien, die seit Jahrhunderten im Berg
bau tatig sind und anscheinend eine gewisse Gewohnung erworben haben. 
Gearbeitet wir.d 7 Tage im Schacht, 7 Tage iiber Tage, 14 Tage auf dem 
Feld4 • 

Wir sind heute noch weit entfernt davon, zahlenmaBig den EiilfluB 

1 Paracelsus: Von der Bergsucht und anderen Bergkrankheiten. Bearb. v. 
Kolsch. S.4 u. a. O. Berlin: Julius Springer 1925. Vgl. auch Ellenbog; 
Verlag Miinchener Drucke 1927. 

2 Verlag Ho b bing. S. 12-15. Berlin 1928. 
3 Ickert: Staublunge. Berlin: Julius Springer 1928. 
4 Barth, W.: Metall und Erz 22, 76. - Vgl. auch die Arbeiten der For

sch ungsa bteil ung fiir Gewerbekrankhei ten im Krankenhaus Berlin
Lichtenberg (B a a d e r) seit 1924. 

8* 
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des Staubes auf die Arbeitsleistung ausdriicken zu konnen. Gleichgiiltig, 
ob ein Betrieb als stauberzeugend geistig niederdriickend wirkt, das 
Arbeitsgerat verschmutzt, oder ob der Organismus der darin Tatigen 
unter dem Staub leidet; oder schlieBlich, ob langsam gearbeitet wird, 
weil die Gefahr einer Staubentziindung besteht: immer senkt der Staub 
die Leistung. 

Schadigungsarten. 
Eine "Obersicht iiber hauptsachliche Wirkungsarten von Stauben 

auf den menschlichen Korper zeigt die Zusammenstellung: 

TabeIlel. Einige Wirkungsarten von Stauben auf den 
m enschlichen Korper. 

Technische Staubart 

Funken, Schleustaub. . . . . . . 

Stahlschleustaub. . . . • . . . . 
Kieselsaure Staube je nach ihrem Gehalt an 

freier Kieselsaure wie PorzeIlanerde, Karborun
dum, Quarzbohrstaub und ahnliche anorgani-
sche Staube. . . . . . . . . . . . . . . . 

Textilstaube, Tabak- und andere organische 
Staubarten wie Getreidemehl, Seide, Jute u. a. 
Lohestaub 

Zement ..... . 

Mehl, Chromat u. a. 

Blei-, Quecksilber-, Phosphor-, Arsen- und giftige 
(organische) Staube ........... . 

Pech, Anthrazen u. a. spezifisch reizende organi
sche Stoffe; darunter einige auslandische Holz
arten, Soda. . . . . 

AIle brennbaren Staube . • . . . • . . . . • 

kann erzeugen 

Augenschaden 

Staublunge 

Reizung derAtmungsorgane 
bis zu chronischem Bron

chialkatarrh 

} Vergutung 

} Hautreizung bis Hautkrebs 

{ Selbstentziindungen, 
Staubexplosionen 

Welche Wirkung die verschiedenen Schadigungen auslosen, sei nur 
kurz beriihrt, da es sich um medizinische und teilweise no.ch umstrittene 
Zusammenhange handelt. 

Die mikroskopische Betrachtung der Staubteilchen zeigt, daB sie 
der Form nach eine Ahnlichkeit mit dem Ausgangsstoff haben. So lassen 
Kohleabrieb oder feinste Glassplitter vom Schleifstaub, Polierstaub die 
Form des Ursprunges erkennen. Am schadlichsten sind die Teilchen an 
der unteren Grenze der mikroskopischen Sichtbarkeit 1/4 fl bis etwa 
30 fl (1 fl = 0,001 mm). Es sind also erhebliche Schadigungen moglich, 
ohne daB unsere Sinne etwas von der Staubanwesenheit merken. In 
Staubbetrieben ist nach iibereinstimmenden Ermittlungen in- und aus-
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Iandischer Forscher fUr den normalen Menschen bei Beeinflussung, 
Gesteinstaub, Graphit, Zement, eine etwa fUnf Jahre lange Tatigkeit 
ohne fiihlbare Schadigung moglich. Besondere Aufmerksamkeit verdient 
der "wilde" Rauch, z. B. in Hiittenbetrieben, Kokereien, in alteren 
Gaswerken, sowie die Stauberzeugung an wandernden Arbeitsstellen 
(Gesteinsbohrer, Stemmer, Nieter, Abwracker). . Mittelbare Schadi
gungen entstehen durch unbeachtete Arbeitshilfsmittel, z. B. zerstau
bende Bleikissen, verdampfende Losungsmittel, Metallrauch. 

Was die im arztlichen Sinne derben Augenschaden angeht, ge
niigen einige Zahlen zur Erlauterung des Einflusses. In einer Lokomotiv
fabrik der Vereinigten Staaten waren 1915: 1,57% aller Krankheiten 
Augenschaden. In USA ergab eine Erhebung, daB 13,5% aller Blinden 
industrieblind waren und 10,6% aller Vollarbeitsunfahigen ihr Schicksal 
einer Berufserblindung verdankten1 • Diese Folgen sind also zum groBten 
Teil entstanden, weil entgegen den Vorschriften keine Schutzbrillen 
getragen wurden. 

Feinste Faserstaube wirken bei iibermaBiger Einatmung und be
giinstigender Veranlagung reizend und trocknend auf die Schleimhaute 
im Nasen- und Rachenraum. 

Wahrend gegeniiber den groberen kornigen Stauben die vielfach 
gekriimmten Atemwege und ihre feuchten warmen Wandungen filternd 
wirken, gibt es einzelne Arten, zu deren Abscheidung die natiirlichen 
Abwehrmittel nicht mehr ausreichen, sei es, daB die Staubmengen zu 
groB oder die Teilchen zu fein sind. Staubchen an der Grenze der mi
kroskopischen Sichtbarkeit konnen im Lauf der Zeit das lebende Lungen
gewebe tranken und farben, also zu einer stark staubhaltigen Lunge 
fiihren. Eine mildere Form der Kohlenstaublunge ist iibrigens auch die 
sogenannte "GroBstadterlunge". 

Eine solche Staublunge bedeutet erst dann eine ernste Erkrankung 
fiir den Trager, wenn sie sich entziindet oder gar tuberku16s wird, 
wozu sie neigt. Die Staube von Kohle, Gips, Tonschiefer hemmen 
die Tuberkulose vielleicht, dagegen verursacht Quarzstaub Reizungen, 
Entziindungen und schlieBlich eine Zerstorung der Lungengewebe 
(Fibrose). Am heftigsten scheint dieses Leiden unter den siidafrika
nischen Goldgrabern· zu wirken. Das durchschnittliche Arbeitsalter 
der Bohrer in den "Rand"-Goldbergwerken betrug bis vor kurzem.neun 
Jahre, der Tod trat im Mittel unter 35 Jahren ein. 

Als groBer und unbedingter Schadling wird also immer deutlicher 
feinster Quarzstaub erkennbar. Freie Kieselsaure ist in Verbindung mit 
Korpersaften oder ihnen gegeniiber zweifellos ein Gift, d. h. nicht ein 
mechanischer, sondern ein chemischer Schadling. Daher verdienen aIle 
Tatigkeiten erhohte Beachtung, bei denen feinster Quarzstaub in 

1 Bericht des Hoover-Ausschusses. 
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groBeren Mengen in die Atemluft gelangen kann, wie Steinbrueharbeiten, 
Gesteinhauen, Sehleifen, Putzen, Polieren, keramisehe Arbeiten usw. 
In den leiehtesten Sehadensfallen vermindert sieh die Leistungsfahigkeit. 
Die Leute fiihlen sieh zwar wohl, bemerken aber ihr vermindertes Ver
mogen zu korperlieher Arbeit. Die Erkrankung verlauft in drei deutlieh 
unterseheidbaren Formen. Ihre weiteren Wirkungen sind jedoch oft 
unerklarlich verschiedenartig. Zuweilen bleiben Staubarbeiter mit 
hochgradigen Veranderungenbis kurz vor ihrem Tode fast ohne Be
schwerden arbeitsfahig. Veranlagung, Umgebung und Lebensweise 
spielen eine bedeutende Rolle. 

Bedenklieh ist es, wenn zur Stauberkrankung eine Lungentuber
kulose tritt. Hier trifft der Arzt wiederum auf teilweise unerklarte 
Weehselwirkungen, meist im unglinstigen Sinne. Dabei muB betont 
werden, daB die durch die Industrie gebotene Moglichkeit zu einer 
besseren Lebenshaltung, die fortgesehrittene Gesetzgebung und besseren 
AbhilfemaBnahmen die Tuberkulosesterbliehkeit wesentlieh zugunsten 
der Industriestaaten beeinfluBt haben. 1m Jahrflinft 1909-1914 star
ben in England und Wales 15,68, in Ungarn dagegen 37,44 von 10000 
Einwohnern an Tuberkulose1 . Ahnlieh ist das Verhaltnis von Saehsen 
zu Polen. 

Auch in dieser Beziehung hangt der EinfluB auf den Einzelnen und 
seine Arbeitsleistung wesentlich von den Kraften ab, die er von Hause 
mitbekommen hat. "leh begann als junger Daehs und wurde ein Mann 
mit muskelbepackten Armen, so dick wie die Schenkel eines Buehhalters. 
Die (Hlitten-)Gase sollen angeblieh die Lunge zerst'oren, aber ich ar
beitete den ganzen Tag im Walzwerk und hatte abends Puste genug, um 
im Orehester die Klarinette zu blasen", erklarte Davies, der vormalige 
Arbeitsminister der Vereinigten Staaten2• 

Die volkshygienisehe Bedeutung der Staublungen darf nieht liber
sehatzt werden. Ihre Verwendung zu Werbezweeken teehnischer oder 
sozialpolitischer Art ist ungereehtfertigt. Vielmehr geht das' Bestreben 
der Faehkreise dahin, die Einwirkungen der einzelnen Staubarten mo
nographiseh zu ermitteln. Nur diese Forsehungsart, so langwierig sie 
ist, versprieht in der Praxis allgemeiner verwertbare Ergebnisse. 'Ober 
diese Notwendigkeit ist die Auffassung der Gesundheitsamter der ver
schiedenen Staaten wohl einhellig geworden. Slidafrika ist mit der Be
arbeitung der Kieselsaurefrage bei Gesteinshauern vorangegangen. 
Die Bleieinwirkung wurde in Deutschland und mit zahlenmaBigen 
SehluBfolgerungen vom Britischen Gesundheitsamt bearbeitet. Deutsch
land hat in den letzten Jahren Einzeldarstellungen liber die Staubfrage 

1 Wolff, G.: Der Gang der Tuberkulosesterblichkeit und die Industrialisierung 
Europas. 

B Davies, J. J.: The Master Puddler, Grossel and Dunlop, New York. 
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bei Sandsteinarbeitern, Porzellanarbeitern und Metallschleifern 
geliefert, ferner, in kleinerem Umfang, iiber Kalk-1 und Zement
staub 2• Umstritten sind die Arbeiten iiber die vergleichsweise Schadi
gung durch verschiedene Staubsorten und ferner betreffend das grund
satzliche Untersuchungsverfahren bei der Staubeinatmung von J otten 
und Arnoldi in Miinster i. W. In Vorbereitung sind englische Ver
suchsarbeiten iiber Asbest- und Kardenstaub. 

Die auf der Einwirkung . von chemischen Bestandteilen gewisser 
auslandischer Holzer beruhenden Hautreizungen sind selten geworden. 
Die durch die chemische Industrie verursachten sind jedoch zahlreich. 

Auf diese teilweise schweren Schadigungen des menschlichen Korpers 
auch durch Gifte sei im Rahmen dieser Betrachtung nicht eingegangen. 

Daten und Einzelheiten. 
Der Betriebsingenieur, gewohnt mit genauen Zahlen zu rechnen, wird 

nun die Frage aufwerfen, bei welchen Verhaltnissen er mit Staubein
fliissen auf die Arbeitsleistung rechnen muB und wie er sie verhindern 
kann. Dazu ist zunachst zu bemerken, daB, obwohl in Deutschland 
bereits seit Jahren mehr als die halbe arbeitende Bevolkernng in der 
Industrie tatig ist, umfassende Zahlenerhebungen iiber die Krankheits
und Sterblichkeitsverhaltnisse in den einzelnen Berufen fehlen und 
daher auch grundlegende Daten iiber den Anteil des Staubeinflusses. 

Fiir die Zeitraume, in denen normale, an sich fUr den betreffenden 
Bernf geeignete Arbeiter ihre Tatigkeit in typischen Staubbetrieben aus
iiben konnten, wurden die folgenden Daten ermittelt: 

Tabelle 2. Latenzzeit von Lungenerkrankungen durch Staub. 
(Nach Ickert.) 

Tatigkeit 

Steinbrucharbeiter . 
Gesteinshauer im Rhein.

westfal. Kohlengebiet. 
dgl. 

Kohlenhauer dgl. 
Gesteinshauer . 
Zinkbergwerke Missouri. 
Metallschleifer . 
Porzellanarbeiter 

dgl. 

Goldbergwerke Sud-Afrika 

Latenzzeitin Jahren I 

mind. 6 

10 
5-10 

unter 10 
i. M. 8-10 (1-25) 

4-5 
5-8 

10-47; i. M. -20 
11-23 

1917/18 i.M. 9,1 
1923/24 i. M. 10,3 

Beobachter 

Sutherland u. Rivers 

Patschkowski 
Bahme 

dgl. 
Tattersall 
Legge 
Staub-Otiker 

1919 

1924 
1925/26 

1927 
·1923 
1916 

Harms u. Holtzmann 
Kalsch 1926 

1917/24 Watkins-Pitchford 

1 Wolff, G.: Kalkstaub und Tuberkulose. Berlin: Kalkverlag. 
2 Beck, Heidelberg, fand meist leichte Nasenveranderungen. 
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Ein guter Anhalt fiir den Betriebsingenieur ware gegeben, wenn er 
fiir die verschiedenen, besonders beachtlichen Werkraume wiiBte, 
welcher Staubgehalt je Kubikmeter zulassig ist, bzw. soweit 
Lungenschaden zu erwarten sind, welche Zahl von Staubteilchen 
unter 5 f.' je ccm (S tau b z a hi). Hier gehen die Auffassungen der 
Fachleute erheblich auseinander. Bemerkenswert ist jedoch, wie 
niedrig die mit neuzeitlichem Riistzeug ermittelten Werte gegeniiber 
alteren sind. Lehmann gab 5 mg/cbm als "bescheiden" und 10 mg/
cbm als "ertraglich" an; Wenzel bezeichnet 20mg/cbm als die obere 
Grenze der Ertraglichkeit. Der Siidafrikanische BergwerksausschuB 
erklii.rt einen Gehalt an· feinem Quarzstaub von 1-2 mg/cbm als 
HochstmaB; das englische Gesundheitsamt bei Bleistaub als obere 
Grenze 0,5 mg/cbm. Die erwahnten deutschen Arbeiten schlieBen nicht 
mit ahnlichen Zahlenvorschlagen, wahrscheinlich weil ihnen die Zeit 
dazu noch nicht als reif erscheint. Jedenfalls darf angenommen werden, 
daB im allgemeinen die Grenzen hoher als 2 mg liegen diirfen. Eine 
Zusammenstellung von erstrebenswerten Staubgehaltdaten fiir die 
hauptsachlichen Betriebe als Anhalt des Betriebsleiters habe ich bereits 
vor mehreren Jahren als sehr wiinschenswert bezeichnetl. 

Als ziemlich aufschluBreich darf die folgende Tabelle ii ber Stau bgehalte 
in russischen Industriewerken bezeichnet werden, aus der ich entnehme, 
daB die Staubfrage durch die Arbeitsverfahren und nicht durch die 
soziale Form des Unternehmens bedingt ist. 

Der Staubgehalt eines Werkraumes kann durch Wagung, Zahlung 
oder Schatzung ermittelt werden2• Mit der geringeren Genauigkeit wird 
auch die Bedienung der MeBgerate einfacher. Braucht man zur Wagung 
eine Absaugesonde fiir den Teilstrom, Niederschlagraume fiir dessen 
Staubgehalt, eine Kraft fiir den Saugzug und MeBinstrumente zu dessen 
Abstimmung auf den Hauptgasstrom, so geniigt fiir die Zahlung eine 
Pumpe mit bestimmtem Inhalt und eine Glasplatte fiir den mikrosko
piBch zu zahlenden niedergeschlagenen Staub. Die fiir die menschliche 
Atmung in Frage kommende Staubmenge ist nun erfahrungsgemaB 
immer schwer und. unter Anwendung einer langen Absaugezeit zu er
mitteln, so daB sich also die Zahlung empfiehlt. Sie ergibt Reihen von 
Augenblickswerten. In diesem Zusammenhang gewinnen nun die Fest
stellungen der Medizin fiber die Schadlichkeit gerade. der feinsten 
Teilchen eine erhohte Bedeutung. Sie weisen darauf hin, dem Zahl
verfahren fiir Staub in gewerblicher Atemluft besondere Aufmerksam
keit zu schenken. Auf diese Weise laBt sich die alte Forderung nach 
einer messenden Arbeit der Gewerbebeamten leicht verwirklichen. Die 

1 Meldau: Der Induatriestaub. Abschnitte 60 u. f. auch zahlreiche Angaben 
zu anderen Stellen dieses Vortrags. VDI.-Verlag 1926. 

S Meldau: a. a. O. u. Melltechnik 1929, H.19. 
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Tabelle3. Staubgehalt je Kubikmeter Luft in russischen 
lnd ustrie werken. 

Werk 

Teewiegeraum Moskau (1928) 

Nerechtaer Spinnerei u. Weberei (1928) 
a) Kardenabteilung ....... . 

b) 1m Durchschnitt aller Abteilungen 
Seilerei in Orel 

a) Hanfbrecher . . . . . . . . . 
b) Abfallputzmaschinen ..... . 
c) Krempeln ......... . 

KupfergieBerei "Krassny Fakel" (1928) 
a) GieBraume , . . . . . . 

b) Modell- und Formabteilung .. 
c) Abrichterei. . . . . 

Stahl- und Walzwerke Serp (1925) 
a) StahlgieBerei . . . • . . . 

b) dgl. beim Reinigen oder Beschicken 
mit Dolomit. . . . . . . . . . 

c) FormgieBerei wahrend des Formens 
d) dgl. beim Sandmahlen u. Mischen 
e) dgl. beim GuBputzen ... 

f) Walzwerk. . . . . . . . 
10 ukrainische GieBereien (1927) 

Staubgehalt 
in mg/cbm 

5 

161-199 

hoch 

bis 109 
bis 263 

156-453 

39,3 

2,3-9 
bis 60 

i. M. 
2,4-3,3 

9,4 
2,6-6,6 

19,6-48,5 
bis 115,2 

3,5-8,4 
i. M.100 

Bemerkungen 

wahrscheinlich gelangen 
wirksame MengenKoffein 
in den K6rper 

ungiinstige Arbeitsbedin
gungen 

Flachsfasern, Holz, Quarz 

Metall; ZnO Gas bis 28200 
neg. lonen je cbm 

Metallanteil 
viel Kupfer 

bisO,17% RCO; bisO,23% 
HC02 

meist Fe20 a 
rund 90% < 10 p. 

Besteller und Lieferanten von Luftfiltern werden sich die Frage vorlegen 
miissen, welche Teilchenzahlen Staubdurchgang sie bei Filtern fiir die 
Reinigung von Liiftungsluft an Stelle der zuweilen zweifellos unbeweis
baren Gewahrleistung in Bruchteilen von Milligramm Staub je Kubik
meter setzen wollen, urn den neu gefundenen Tatsachen Rechnung zu 
tragen. Bei gleichmaBiger Teilchenfeinheit ist dann der SchluB von der 
Teilchenzahl auf das Gewicht moglich, aber wohl belanglos. 

Abhilfemittel gegen den Staubeinflufi. 
Wenden wir uns nun den Abhilfemitteln zu. Die Einrichtung der 

Werkraume und ihrer Entstaubungsanlagen hat im letzten Jahrzehnt 
einen hohen Stand erreicht. Man denke an die selbsttatigen Entaschungs
anlagen durch Wasser oder Druckluft, an die Siederohr-Abblaser, an 
gekachelte Kesselhauser, ferner an die Erweiterung des Anwendungs
gebietes der pneumatischen Forderung, z. B. durch Hartgummischlauche 
und Bunkerwagen. Nur urn einige Beispiele zu geben, sei auf die Abbil
dungen verwiesen. Abb.2 zeigt eine Pressenhausentstaubung. Die elek-
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Abb.2. Entst aubung des Pressenhauses d er neuen Brikettfabrik der G ewerkschaft "Prinzessin 
Viktoria" in Neurath. - Entnebelung unter Flur (Maschinenfabrik Hartmann A.-G., Offenbach a. M.) 

- wiihrend des B etriebes aufgenommen. 

Abb. 3. Schleifmaschinenabsaugung 
(Bauart SSW). 

trische Gasreinigung hat sich eben
falls erfolgreich weiterentwickelt. 
Die groBte Bede~tung ist der in
dustriellen Verwendung des Staub
saugers (Abb. 3) und auch des Boh
ners (Abb.6) beizumessen. Von den 
Setzkastendiisen der SSW sind et
wa 3000 im Gebrauch (Abb. 4 u. 5). 
Erwiinscht ware ein fiir die Textil
industrie geeigneter Staubsauger. 
Leider benutzt gerade die Mittel
und Kleinindustrie und noch weniger 
die Heimindustrie die durch den 
Staubsauger gebotenen· Moglichkei
ten, obwohl es dort am notigsten 
ware. 

Neben den ge16sten Aufgaben 
sind viele neue aufgetaucht, weil 
die Stoffverwendung zunehmend 
den Weg iiber die Pulverform nimmt. 
Erwahnt sei besonders der Bohr-



EinfluB des Industriestaubes auf die Arbeitsleistung. 123 

staub und der Blasversatz in Berg
werken sowie der Farbspritzstaub. 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
ferner die wilden Staube und Rauche, 
wie sie ortlich und in der Menge 
stets wechselnd bei der Arbeit von 
Nietern, Stemmern und Schleifern 
mit tragbaren Maschinen auftreten. 
So hochentwickelt die Industrie
schutzmasken gegen Gase und Rauche 
sind, so sehr lassen die Atemschutzer 
gegen Staube noch zu wUnschen. 
Wie Teleky richtig bemerkt, be
lastigen die wirksamen und tauschen 
die bequemen. Von dem Gedanken, 
als Schutz einen Reinluftschleier 

Abb. 4. Setzkastenreinlgung in Druckereien 
im Betrieb. 

kleiner Ausdehnung 
in Verbindung mit 

}-L----(h einer Schutzmaske zu 
}----y __ ---I .... verwenden, dad zum 

mindesten fUr eine 
Reihe von Fallen die 
Losung erwartet wer
den. 

lJJfIkJappe geofftlet WflklaPP8 gesc/l/ossen 

Vorbeugemittel, 
die dem Betriebsin
genieur zur V edugung 
stehen, sind beson
ders das eigene V or-

Abb. 5. Schnitt durch eine Typenreinigungsdiise 
nach Abb. 4. Arbeitsweise. 

bild, die Belehrung und Uberwachung, 
das Herausfinden der eigentlichenStaub
quellen und gegebenenfalls die Sorge 
fur Tatigkeitswechsel. Die erste Pflicht 
ist Mitwirkung der beteiligten Arbeiter
kreise. Man kann niemandem helfen, 
der widerstrebt oder gleichgultig bleibt. 
Staubzulagen als Dauereinrichtung sind 
bedenklich. 

In Deutschland wird die Staubtech
nik vor allem durch die Arbeiten der 
Gewerbehygieniker, den Ausbau der 

Abb. 6. Protos·Bohner zur Entstaubung 
und Reinigung von Shed·Diichern. 
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Hygienemuseen, durch die Bestrebungen der Berufsgenossenschaften 
und wissenschaftlichen Verbande gefordert, sowie durch das kom
mende Arbeitsschutzgesetz. Dessen beschrankte Anwendung auf die 
Industrie mit AusschluB der Heimindustrie ware jedoch bedenklich, 
da vielfach die Heimindustrien und die unerlaubten, oder in der be
triebenen Form nicht erlaubten Betriebe zu den am meisten gefahr
deten gehOren. SchlieBlich ist an der Universitiit Berlin Anfang 1930 
der erste Lehrstuhl fUr Gewerbemedizin in Deutschland ins Leben 
gerufen worden. 

Die Tatsachen berechtigen, die Staubeinwirkung ala "Obergangs
zustand in der Industrieentwicklung zu betrachten. Die Nationalgalerie 
enthiilt in der Ausstellung "Technik und Kunst" in Essen gezeigte 
Studien Menzels mit Eintragungen wie "dunkel, neblicht, Salat, 
schmutziggrau wie alIes". Wer nun diese Skizzen sieht, wird nicht ver
muten, daB daraus das farbige, lebenstrotzende "Walzwerk" geworden 
ist. So ist auch die Beurteilung der Staubfrage als Ganzes eine Ange
legenheit der Geistesart. 

Weitere Neuerungen mit zahlreichen Abb. s. Meldau: Ztschr. "Der Werks
leiter" 1927, H. 17 u. 1928, H. 5. 



Der Arbeitsplatz in der Fabrik. 
Von Dr.-Ing. E. h. F. Rosenberg. 

Verbesserung der Qualitat bei Verminderung der Selbstkosten ist 
die Aufgabe eines jeden Betriebsmannes. Noch vor wenigen Jahren 
suchte man dieses Ziel vornehmlich durch Verbesserung der maschi
nellen Einrichtungen zu erreichen; hier war es am einfachsten, den 
Erfolg rechnerisch nachzuweisen. 

Kann man auch die Vorteile der zweckma.Bigen Ausgestaltung des 
Arbeitsplatzes im allgemeinen belegen, soweit eine unmittelbare Aus
wirkung in Frage kommt, so darf doch ein wesentlicher Gesichtspunkt, 
in dem eine Erfolgrechnung nicht so einfach ist, nicht auBer acht ge
lassen werden. Der Mensch ist das Riickgrat des Betriebes; seine Arbeits
leistung ist von seinem W ohlbefinden, und dieses mehr oder weniger 
von der Gestaltung seiner Arbeitsstatte abhangig. 

Wenn es z. B. in neuorganisierten Betrieben, die auch friiher nicht 
als schlecht angesehen wurden, gelungen ist, auf etwa 80% des vorher 
benutzten Raumes mit einer relativ geringeren Belegschaftszahl die 
dreifache Menge zu produzieren, so hat die zweckmaBige Ausgestaltung 
des Arbeitsplatzes hieran einen wesentlichen Anteil. 

Helle, luftige und iibersichtliche Raume, gute Zuganglichkeit des 
Arbeitsplatzes, zweckma.Bige Transportmittel, moglichste Verkiirzung 
der Transportwege, giinstige Arbeitsstellung und ausreichende Betriebs
sicherheit: das sind im wesentlichen die Forderungen fiir die Ausge. 
staltung des Arbeitsplatzes. Er wird im allgemeinen nur dann als vor· 
bildlich anzusprechen sein, wenn alle diese Gesichtspunkte erfiillt sind. 

Luft und Licht in den Werkstatten. 
Schon die gute auBere und innere architektonische Ausgestal

tung der Werkstatten sollte nicht als Luxus angesehen werden; ihr 
EinfluB auf das W ohlbefinden der Arbeiterschaft ist nicht zu unter· 
schatzen. 

Giinstiger Lichteinfall durch Schaffung groBer Fensterflachen ist 
anzustreben. 

In den Werkstatten, wie sie in Abb. 1 gezeigt werden, konnte dem
zufolge die Raumbreite und hierdurch wiederum die mittlere Gangbreite 
bei gleicher Arbeitsflache je Arbeiter um rund 7% erhoht werden, oder 
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aber, man kann bei gleicher Gangbreite die Zahl der Arbeitsplatze ver
mehren. Auf den Vorteil der Gangverbreiterung komme ich spater 
noch zuruck. 

~--660cm -- ---660cm -
WJcm 

1. ~15O~'SO 
~cm1Wr= 

20m 

i-----890cm---.tk '8rJcm ..... E----.830cm --~I 
WJcm WJcm 

Abb 1. Durch VergroOerung der Raumbreite lassen sich breitere Gange bei gleicher Arbeit~flache 
je Arbeiter erzielen.J 

Auf alle Falle sollte man heute in den Werkstatten Riemenantrie be 

, 
, , , 

1 Lackiererei 3 Spez.lackiererei 
,.... 2 Liifere; i ...................... .. 
, 

~ Spachte/el 
5 80hrerei 
6 Montagel 
7 lager 

IJ 8 Meister/ager 
9 Montage 0 

10 Kifferei 
11 lager 
12 Yersuchswerkst. 
13 Prahl/agel' 

1t Wickelei 
15 JmprOgn;erraum 
16 Werkzeuglager 
17 redern/ager 
18 Museum 
19 Ausstellung 
20861'0 
21 lager 

von Deckenvorgelegen aus ver
meiden, da sie nicht nur den 
Arbeitsraum verdunkeln, sondern 
auch die Dbersichtlichkeit er-
schweren. 

Viele Kilowattstunden kiinst
licher Beleuchtung k6nnen ge
gebenenfalls gespart werden ; 
auBerdem ermiidet bei kiinst
licher Beleuchtung, trotz der be
deutenden Fortschritte auf die
sem Gebiete, das Auge schneller 
als bei Tageslicht. 

Auch die vielfach in den Werk
statten noch beliebten Einbauten 
sind ein Hindernis fiir Licht, 
Luft und Dbersichtlichkeit. 

Abb.2 zeigt einen schon an 
undfiir sich ungliicklichen Grund-

Abb.2. Die trbersichtlichkeit des Raumes ist riB, der durch falsche Raum-
durch Einbauten zerstort. teilung noch weiter verschlech-

tert wurde ; Abb. 3 gibt einen Blick in einen derartig zerrissenen Raum; 
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es gibt sicherlich noch viel schlechtereBeispiele. Die Meisterstube, 
das Meisterlager, der besondere Raum fiir Warmebehandlung 
usf., das waren noch vor kurzem Selbstverstandlichkeiten. 

Wieviel mehr Licht, Luft und Ubersichtlichkeit hat ein Raum, bei 
dem an Stelle der Meisterstube das Meisterpult - Abb. 4 und 5 -
getreten ist. Nur die Tradition konnte die Veranlassung dazu bieten, 
den Platz des Meisters als Zeichen seiner Wiirde mit einem Glashause zu 

Abb. 3. Die Dbersichtlichkeit des Raumes ist durch Einbauten zerstiirt. 

umgeben, in dem noch dazu gewohnlich recht schlechte Luft- und Licht
verhaltnisse herrschen. Ebensogut wie bereits ein TeiI der Beamten an 
offenen Platzen, die gesundheitlich sicher zweckmaBiger sind, beschaftigt 
war, konnte dies auch fiir den Meister moglich sein. In Abb. 4 muB 
zudem noch ein groBer TeiI der zur Meisterei gehorigen Schreibarbeiten 
auBerhalb der Meisterstube an getrennt gelegenen Arbeitsplatzen. aus
gefiihrt werden. Der Geschaftsverkehr wird durch Zusammenlegung 
der in Abb. 4 sichtbaren vier getrennten Arbeitsplatze nur gefOrdert. 
Die Verbundenheit mit der Werkstatt wird durch Fortfall der Einkap
selung zweifellos erhoht, Abb. 5. 

Natiirlich gibt es auch FaIle, wo mit Riicksicht auf Gerausche oder 
andere Umstande ein Einbau zweckmaBig ist; man sollte aber die Not
wendigkeit jeweilig sehr eingehend priifen. 
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Strom 

F. Rosenberg: 

Abb. 4. Fruher: MeiRterstube mit Giaswanden. 
Reine trbersicht, schlechte Licht- und Luftverhaltnisse. 

Abb.5. Jetzt: Das Meisterpult frei im Raume erhiiht 
die Verbundenheit mit der Werkstatt. 

Abb. 6 ze igt die 
SpritzguBmaschine 
frei imRaum! 

Da hieB es friiher 
immer: der Gewerbe
rat verlangt einen be
sonderen Raum; nein, 
der Gewerberat und 
unser eigenes Interesse 
an der Arbeiterschaft 
verlangen nur, daB die 
Gesundheit der Arbei
ter nicht geschiidigt 
wird. Und das erreicht 
man in diesem FaIle 
durch Schaffung guter 
Be- und Entliif-
tungseinrich tun

gen. Die Erfahrung 
zeigt, daB die Ein
richtungskosten hier
fiir im allgemeinen 
nicht groBer sind als 
bei einer Abkapselung 
in einem gesonderten 
Raum. 

Ich mochte hier 
weiter ein Beispiel an
fiihren, wie die friiher 
als notwendig erachte
ten Schutzwande ge
rade das Gegenteil von 
dem erreichen, was be
absichtigt war. In 
einem groBeren Ar
beitsraum stand ein 
Gliihofen, Abb. 7, der 
bis dahin durch Glas
wande eingekapselt 
war. Die Forderung 
der Arbeiterschaft ging 
dahin, diesen Arbeits
platz wieder durch 
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eine Wand abzuschlieBen mit der Begriindung, daB die Arbeiter des 
Raumes, soweit sie nicht an dem Of en beschaftigt waren, durch die 
ausstromende Warme belastigt wiirden. 

lch wandte demgegeniiber ein, daB die an dem Of en erzeugte Warme 
sich in dem groBen Raum derartig verteile, daB eine Belastigung der 
Arbeiter nicht eintreten konne, wahrend andererseits eine Abtrennung 
die an dem Of en beschiiftigten Arbeiter einer verstarkten Warme
einwirkung aussetzen 
wiirde. Da die Gegen
seite mit Worten nicht 
zu iiberzeugen war, 
wurden in A bstanden 
von etwa 2 m Thermo
meter aufgehangt, und 
es zeigte sich, daB in 
4 m Abstand von dem 
Of en die normale 

Raumtemperatur 
herrschte, wahrend in 
2 m Abstand eine Er
hohung von nur etwa 
1 0 festgestellt wurde. 

Jede AbschlieBung 
des Arbeitsplatzes 
wiirde also ohne V or
teil fiir die nicht am 
Of en beschiiftigten Ar
beiter gewesen sein, 
fiir die am Of en be-

Abb. 6. SpritzguJ3maschinen frei im Raume in die 
FlieJ3arbeit eingegliedert. Beachte die Abzugsrohre! 

schiiftigten aber eine Verschlechterung zur Folge gehabt und auBer
dem die "Obersichtlichkeit und die Transportverhaltnisse erschwert 
haben, zumal hier Arbeitsstiicke mit betrachtlichem Gewicht verarbeitet 
werden. 

Wahrend esmeist darauf ankommt, die gro13tmogliche Raumhelle 
zu erhalten, gibt es natiirlich auch Falle, in denen ein Arbeitsplatz 
mit gedampftem Licht oder Dunkelheit erforderlich ist. . 

Auch hierbei kann der Forderung der "Obersichtlichkeit, der Bewe
gungsfreiheit fiir die Arbeiter und der guten Materialzu- und -abfuhr 
Geniige geleistet werden. Bei einem Priifstand fiir Mikanitplatten, die 
von unten durchleuchtet werden, urn die diinnen Stellen erkennen und 
mit Glimmer belegen zu konnen, besteht die Haube aus Stoff, und die 
Seitenwande sind aufrollbar. 

Ludwig, Fabrikbetrieb. 9 
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Zuganglichkeit des Arbeitsplatzes. 
Der Transport der Materialien zum Arbeitsplatz ist des 

Studiums wert. Elektrokarren und Handkarren sind bekannt, aber ihre 
nutzbringende Anwendung ist haufig nicht durchftihrbar, weil die 
Transportwege nicht zur Verfiigung stehen. 

In einer modernen Werkstatt muB jeder Arbeitsplatz mit den 
fiir die Heranschaffung geeigneten Fordermitteln unmittelbar er
reicht werden konnen. Tragen der Arbeitsstiicke von Hand zum 
oder vom Arbeitsplatz sollte iiberhaupt nicht mehr erforderlich sein. 

Abb. 7. Gliihofen nnd Pressen frei im gieichen Arbeitsranm. 

Die Nachteile - ganz abgesehen von den reinen Transportkosten -, 
wie unnotige korperliche Anstrengung, Beschadigung der Arbeitsstiicke, 
gegenseitige Storung der Arbeiter, seien nur angedeutet. 

Die Werkstatten in Abb.8 werden der gestellten Forderung voll 
gerecht. Die Transportwagen konnen jeden Arbeitsplatz 'erreichen und 
werden in der Werkstatt von den Krananlagen abgelOst. Die fiir die 
Transportkarren erforderlichen Gange sind auf dem FuBboden durch 
farbige Streifen odeI' in anderer geeignet.er Weise markiert; fiir unbe
dingte Freihaltung der Gange ist Sorge zu tragen. 

In einzelnen Fallen hat es sich als zweckmaBig erwiesen, die Fahrt
richtung durch aufgemalte oder aufgehangte Richtungspfeile zu 
kennzeichnen, sogar EinbahnstraBen einzufiihren, die einen geregelten 
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Verkehr ermoglichen. Wo derartige Anordnungen nicht getroffen sind, 
werden die Transportgerate Materialstapel umfahren; die Fiihrer sich 
begegnender Fahrzeuge, fiir deren ungehinderte Vorbeifahrt kein genii
gender Raum zur Verfiigung steht, lassen sich, da jeder fiir sich das 
Recht der Durchfahrt in Anspruch nimmt, in unliebsame Auseinander
setzungen ein oder benutzen die Gelegenheit zu einer Plauderei. 

Arbeitsstiicke, so
weit es sich nicht um 
groBere Einheiten 
handelt, sollen auf dem 
Wege zum Arbeits
platz iiberhaupt 
nicht einzeln in 
die Hand genommen 
werden. 

Abb. 9 zeigt eine 
Art von Transport
kasten, die man noch 
verhaltnismaBig sel
ten antrifft. Sie ha
ben eiserne Ecken, die 
e~nrechtwinkliges Sta
peln gewahrleisten 
und gleichzeitig die 
staubdichte Abdek-

Abb. 8. Vorbildliche Materialbeschickung der ArbeitspIatze. 

kung der Kasten sicherstellen; man vergleiche demgegeniiber kreuz 
und quer iibereinander gestellte Transportkasten. 

In vielen Fallen wird es auch mit Riicksicht auf Form und GroBen
verhaltnisse der Arbeitsstiicke vorteilhaft sein, an Stelle der Transport
kasten Horden zu verwenden. Die zu einem Fabrikat gehorigen Teile 
werden in den verschiedenen Etagen der Horden iibersichtlich und leicht 
greifbar angeordnet. In beiden Fallen erfolgt die Beforderung durch 
Elektroh u bkarren oder durch Handh u bkarren. GroBe Rader 
sind wichtig, um dem Wagen eine leichte Beweglichkeit zu geben; 
ein Gummibelag dient zur Schonung des WerkstattfuBbodens. 

Ordnnng am Arbeitsplatz. 
Die Verwendung der Transportkasten oder Horden hat weiterhin 

den Vorteil, die Arbeitsstiicke moglichst handgerecht am Arbeits
platz aufstellen zu konnen. 

Auch bei der Entnahme der Stiicke aus dem Kasten und bei dem 
Ablegen handelt es sich um eine Transportarbeit; der Vorteil 

9* 
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eines FlieBbandes, das dem Arbeiter das einzelne Arbeitsstuek hand-

Abb. 9. Transportkasten auf Hubkarren. Die eisernen Ecken ermiiglichen rechtwinkliges Stapeln 
und staubdichte Abdeckung. 

gereeht zufiihrt, wird 
aueh hier erkennbar. 

Die Abb.l0 und 11 
zeigen den gleiehen Ar
beitsplatz fruher und 
j etzt: fruher korper
liehe Anstrengung der 
Arbeiterin und Zeit
vergendung; jetzt ru
hige und bequeme zeit
sparende Arbeitsweise. 

Zudem wird die 
Ubersieht uber die ein
zelnen Arbeitsgange 
au Berordentlieh er
leiehtert. Kapitalum
lauf umfDurehlaufzeit 
werden wesentlieh ver
kleinert. 

Kiirzere Trans
portwege. Abb. 10. Schlechter Arbeitsplatz. Kiirperliche Austrengun~ 

der Arbeiterin, Zeitvergelldllng. 
Abb.12 und13 zeigt 

eine Werkstattanordnung fur Sehmiedemasehinen, aus der die fruhere 
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fehlerhafte und die nunmehrige gute Anordnung aus der Einzeichnung 
der Transportwege ohne weiteres erkennbar ist. 

Auch in Abb.14 bedeutet die handgerechte Anordnung der Material
kasten und ZufUhrungsrinnen nichts anderes als ein Mittel, die Trans
portwege auf ein MindestmaB zu beschranken. 

Ohne weiteres leuch-
tet ein, daB die vor
hin erhobene Forde
rung, die Material
menge am Arbeitsplatz 
auf ein MindestmaB 
zu beschranken, nur 
zu erfUllen ist, wenn 
die Materialzufuhr 
geregelt, d. h., wenn 
die Arbeitsvorberei
tung einwandfrei ist 
und die Materialstape
lung im Lager den 
Anforderungen ent
sprichtl. 

Der Arbeitsplatz 
des Materialdisponen
ten ist am Ende langer 
Regalreihen angeord
net, in denen sich die 
fiir den Arbeitsgang 
erforderlichen Roh-
materialien oder die 

Abb. 11. Guter ArbeitspJatz. Ruhige, bequeme und zeit
sparende Arbeitsweise, seJbsttiitige Zu· und Abfiihrung der 

Werkstiicke. 

Bestandteile befinden, so daB der Materialdisponent seinen ganzen 
Arbeitstisch leicht iibersehen kann. Schiebeleitern an den Regalen 
erleichtern die Materialentnahme, und die Dbersichtlichkeit iiber die 
erforderlichen Materialien wird durch sogenannte "Fahnen" erhoht, 
auf denen vorhandenes und fehlendes Material farbig sinngerecht an
gezeigt wird. 

In dem vorliegenden Fall handelt es sich urn Material fiir Mont1tge
arbeiten; durch die beschriebene Anordnung wurde es moglich, auf 
einem Raum von 260 m 2 das Material fUr rund 1000 Arbeiter storungsfrei 
zusammenzustellen. 

Natiirlich gibt es auch andere Anordnungen, die ebenso zweckmaBig 
sein konnen. Sie werden sich je nach den besonderen Verhaltnissen 

1 Vgl. Maschinenbau 7, 765 (1928). (Ferrari: FlieJ3fertigung im Elektrizitats
zahlerbau, Abb. 16.) 
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richten. Abb.15 zeigt z. B. eine Anordnung, bei der die Tiefe der Regal
reihen wesentlich kleiner ist. An dem Ende der Regalreihe, also senk-
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recht zu den Gangen, ist ein Forderband angeordnet. Die Dbersicht 
des Lagerraumes von einer Zentralstelle aus ist erschwert, aber dafiir hat 
der Lagerausgeber jeweilig nur einen kurzen Weg vom Lagerfach zum 
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Abb. 14. Materialkasten mit Zufiihrungsrinne Hefern das Material handgerecht. 

Abb. 15. Lageranordnung mit Forderband fiir Regalreihen geringer Tiefe. 
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Forderband zuriickzulegen, auf dem das Material zu einer Sammelstelle 
gefiihrt wird, die wieder ahnIich der vorhin gezeigten angeordnet ist. 
Diese Anordnung verdient den Vorzug, sofern den einzelnen Regalfachern 
wenige Stiicke jeweiIig zu entnehmen sind. 

Also auch hier ist wieder alles darauf zugeschnitten, die Transport
arbeit leicht und schnell durchfiihren zu konnen. 

Auf das Bestreben nach Verkiirzung der Transportwege ist es auch 
zuriickzufiihren, wenn man in vielen Fallen zu einer Zerlegung der 
Priiffelder geschritten ist. Die Sicherheit des Betriebes braucht hierun
ter ,auch wenn es sich umHochspannungspriifungen handelt, nichtzu leiden. 

Abb.16. Eingliederung von Priifstanden 
in das flieJ3ende Band. 

Abb. 17. Hochspannungspriifung von Apparaten am 
FlieJ3band. Die Stromzufiihrungen sind nur dem 

Priifer zuganglich. 

So finden wir heute vielfach Priifstande, die in den Arbeitsgang 
eingegIiedert sind, Abb. 16 und 17. 

Die zu priifenden Apparate werden durch das Transportband in den 
Priifraum zu- und abgefiihrt, dessen Stromzufiihrungen ledigIich den 
mit der Priifung betrauten Personen zuganglich sind. 

Wenn bei dieser Anordnung die Ubersichtlichkeit des Raumes 
immerhin noch etwas beeintrachtigt wird, so zeigt Abb. 18 einen Arbeits
platz, bei dem auch in dieser Hinsicht noch ein Fortschritt zu ver
zeichnen ist. 

Der zu priifende Apparat wird in einen ausziehbaren Kasten gestellt, 
derart, daB er erst unter Spannung gesetzt wird, nachdem der Kasten 
in seine Hiille eingeschoben ist. 

Richtige Arbeitshaltung spart Krafte. 
DaB es auf die richtige SteIIung des Korpers und die richtige 

Hohenlage der Arme zum Arbeitsstiick ankommt, weiB jeder Be-
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triebsmann, und doch gehen viele taglich achtlos an falschen Anord
nungen voriiber. Wertvolle Hinweise mit MaBangabe fUr Handent
fernung usw. enthalt ein Aufsatz "Der Arbeitsplatz" von J. Ballyl. 
ZweckmaBig wird natiirlich der Einzelfall studiert. Es seien daher ledig
lich einige Bilder gezeigt, die das Sinnfallige erkennen lassen. 

In Abb. 19 falit sofort die handgerechte Anordnung der fUr die Mon
tage aufgehangten 
Apparate auf; ge
wohnlich liegen diese 
Apparate auf den 
Tischen, und der Ar
beiter muB sich bei je
dem Handgriff iiber 
den Arbeitstisch beu
gen. Beachtung ver
dienen auch die Spiegel 
iiber den Arbeitssplat
zen, die die Arbeits
stellen auf der dem 
Fenster abgewendeten 
Seite ganz wesentlich 
erhellen. 

Die geringere Er
miidung bei sitzen
der Ar bei t und ihre 
Einwirkung auf Menge 
und Qualitat sollte so 

Abb. 18. Hoch!!pannungspriifung im Kasten. Der zu priifende 
Apparat wird in den Kasten eingeschoben; erst durch 
SchIieLlen des Kastens wird der Strom eingeschaltet. 

fest in den Begriffen der Betriebsleiter verankert sein, daB man 
standig dariiber sinnen sollte, wie eine Arbeit, die bei einer ge
gebenen Anordnung noch zweckmaBig in stehender Stellung ausge
fUhrt wird, in eine sitzende Tatigkeit umgewandelt werden kann. 
Erwagungen dieser Art haben zu Anordnungen gefiihrt, wie sie auf den 
folgenden Abbildungen zu sehen sind. 

Zunachst ein Drehschemel einfachster Art, Abb. 20. Die Arbeiterin 
hat an dem Tisch in der gezeigten Stellung eine Kontrolloperation mit 
dem Mikroskop auszufiihren und eine Rechtsschwenkung zu ma.chen, 
um die Schleifarbeit an der Schwabbelscheibe zu erledigen. 

Zu beach ten ist bei dieser Gelegenheit, in Erinnerung meiner friiheren 
Ausfiihrungen, die Verwendung eines normalen Vampyrapparates zum 
Absaugen der allerdings geringen Staubmenge; immerhin ermoglicht er 
die Aufstellung der Schleifmaschine frei im Raum, ohne groBe Absaug
anlagen einbauen zu miissen. 

1 Wirtschaftlichkeit H.50 vom 20. Nov. 1928 LOAP. 
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Aub.19. Giinstige Stellung des Arbeiters zurn Arueitsstiick. 

Abb. 20. Der Drehschernel errnoglicht der Arbeiterin Mikroskop-Beobachtung und, nach einer 
Rechtsschwenkung, Schleifarbeit au der Schwabbelscheibe. Beachte die Staubabsaugung durch 

Staubsaugerl 
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Auf dem fahrbaren Schemel, Abb. 21, kann sich die Arbeiterin ohne 
besondere Anstrengung zur Durchfiihrung der verschiedenen Arbeits
gange von einem Arbeitsplatz zum anderen bewegen. Anordnungen, 
bei denen man zweckmaBigerweise den fahrbaren und drehbaren 
Schemel kombiniert, dienen zur Herabminderung der korperlichen An
strengung. Zweckma-
Bige FuBrasten wirken 
ebenfaHs einer Ermii
dung entgegen. 

Die Vorbedingung 
dafiir, daB der Arbei
ter sitzend seiner Be
schaftigung nachgehen 
kann, wurde vielfach 
erst durch die zwangs
laufige Materialzufuhr 
an den Arbeitsplatz 
mittels flieBenden Ban
des geschaffen, das 
gleichzeitig Beschran
kung auf einen kleinst
moglichen Raum mog
lich machte. 

EinArbeitsstuhl mit 
federndem Sitz und 
federnder Riicken-
lehne1 findet in neue
rer Zeit Eingang in den 
Werkstatten und er- Abb. 21. Fahrbarer Schemel zur Bediennng mehrerer 

ArbeitspU;tze. 
freut sich bei den 
Arbeitern groBer Beliebtheit. 

Der Arbeiter und sein Werkzeug. 
Ebenso wichtig wie die SteHung des Arbeiters zum Arbeitsstiick ist 

seine SteHung zum Werkzeug, d . h. dessen Anordnung. 
Kupferstehbolzen erfordern eine groBe Prazision; die beim brehen 

erforderlichen Rachenlehren zeigt Abb. 22 in handgerechter Anordnung 
auf der Drehbank. 

In Abb. 23 sind die verschiedenen Schraubenschliissel, Kneifzangen 
und Motorschraubenzieher sinngerecht bereitgesteHt und zwar so, daB 
auchBeschadigungen der W er kzeuge moglichst vermieden werden. 

1 Hergestellt von der Fa. AEG.-Deutsche Werke AG. Erfurt. 
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Bei Massen- und Reihenfertigung geht man vielfach zweckmaBig 
soweit, daB die zusammengehorigen Werkzeuge auch in der Werk
zeugausgabe in Sonderkasten oder GesteIlen zusammengesteIlt 
aufbewahrt werden. Man hat dann gleichzeitig den Vorteil, die Umstel
lung von einer Arbeit auf die andere in einer verhaltnismaBig kurzen 

Abb.22. Handgerechte Abiage fUr Racheniehren auf der 
Drehbank. 

Zeit durchfiihren zu 
konnen ; aIlerdings 
muB man hierbei u. 
U. eine VergroBerung 
des Werkzeuglagers in 
Kauf nehmen. 

Wichtig ist auch 
die iibersichtliche und 
handliche Aufbewah
rung der W er kzeuge, 
die fiir die Instand
haltung und Ein
rich tung der Ma
schinen und Vorrich
tungen notig sind. 
Notwendiges Zubehor 
einer Stanze z. B. sind 
Beilagen,Spannschrau -
ben, Schliissel usf. Wie 
oft erlebt man, daB der 
Einrichter eine nicht 

unbetrachtliche Zeit damit verbringt, dieses Material jeweilig zusam
menzutragen, und selbst wenn es in einem Werkzeugschrank normaler
weise aufbewahrt wird, so wird es mal zu dieser, mal zu jener Presse 
verwandt und ist nie zur Hand. Ferner sind die Spannuten der Stanzen 
meist schon nach kurzer Betriebszeit invalide, in allen Ecken und 
Kanten ausgebrochen. Das wird nicht vorkommen, wenn man die zu 
einer Presse gehorigen Werkzeuge mit der entsprechenden Maschinen
nummer versieht, sie iibersichtlich aufbewahrt und dafiir Sorge tragt, 
daB sie auch immer wieder an den richtigen Platz gebracht werden. 
Die KontroIle hieriiber muB auf einem Rundgange durch die Werk
statten leicht ausfiihrbar sein. Dann werden auch die Kopfe der 
Schrauben zu den Spannuten passen, und der Einrichter hat es nicht 
notig, seine Werkzeuge in der Werkstatt zusammenzusuchen. 

Bei weiter Fassung des Begriffes "Werkzeug" gehoren hierher auch 
elektrischer Strom, Gas, Wasser, PreBluft usf. Ich kann hier nicht 
aIle Gesichtspunkte auffiihren, die bei der Anordnung der Zufiihrungs
und EntnahmesteIlen zweckmaBig sind. Eine vernunftgemaBe Durch-
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denkung des Einzelfalles wird nicht schwer sein und das Richtige 

Abb.23. Die Werkzeuge werden griffbereit abgestellt; Beschiidigungen sind vermieden. 

bringen. Nur muB 
man iiberhauptein
mal darii ber nach
denken. 

Der AnschluB der 
Motoren sollte weit
gehend beweglich sein, 
d.h. iiberSteckdosen 
erfolgen, urn beweg
licher, als es bisher im 
allgemeinen der Fall 
ist, in der Maschinen
anordnung zu sein. 
Geringe Mehrkosten in 
der Erstausfiihrung 
mach en sich spater 
bezahlt. 

Farbige Kenn
zeichen der Rohr
leitungen sind bereits 

Abb.24. Friiher: Schlechte Kabelzuflihrung zum Schaltbrett. 
J eder freie Durchgang zu den Kabelanschlullstellen fehlt . 

vom Deutschen NormenausschuB genormtl und doch werden sie viel-

1 DIN 2403. 
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fach noch nicht ausgefiihrt, obgleich die Instandhaltung der Leitungen 
und Auffindung von Fehlern wesentlich erleichtert wird. 

Wie ein Arbeitsplatz nicht aussehen sollte, zeigt Abb. 24. Ganz 
abgesehen von dem Leitungsgewirr fehlt jeder freie Durchgang zu 
den KabelanschluBstellen. 1m Gegensatz hierzuzeigt Abb. 25 Uber

sichtlichkeit und Zu

Abb.25. Jetzt: DbersichtJichkeit nnd Znganglichkeit 
der K abelanschlusse. 

ganglichkeit der Aus
fiihrung. 

Der Arbeitsplatz 
im Biiro. 

Die Forderungen 
sind fiir das Biiro die 
gleichen wie fiir den 
Betrieb. An Stelle der 
vielen Einzelraume, die 
man heute noch mei
stens antrifft, sollten 
einige groBere iiber
sichtliche Raume mit 
Licht und Luft treten. 
Die Einwande, die viel
fach gegen groBere 
Raume geltend ge
macht werden, dahin

gehend, daB sich die Beamten durch Reden, Telephongesprache und 
Schreibmaschinen gegenseitig storen, sind nur in Einzelfallen stich
haltig. Bier spricht vielfach die Gewohnheit mit und, ich bin der 
Ansicht, daB sich unsere Beamtenschaft hier umstellen muB ; auf der 
anderen Seite aber der groBe Vorteil, der darin liegt, daB der geistige 
Zusammenhang durch den raumlichen ganz auBerordentlich gehoben 
wird. 

Richtige Materialzufuhr, etwa der Briefpost, richtige Lagerung des 
Werkzeuges, etwa der Kartei, richtige Stellung zum Arbeitsstiick, etwa 
am ReiBbrett usf., ist im Biiro ebenso wichtig wie im Betrieb. 

Auch im Biiro kann das Transportband, namentIich im GroB
betrieb, sicherlich in vielen Fallen mit gutem Erfolg fiir die Menschen 
und ihre Arbeit zur Anwendung kommen. Es handelt sich in Abb. 26 
um ein Biiro fiir die Arbeitsvorbereitung, und zwar: 

1. die Umrechnung der Kalkulationsunterlagen von Zeit in Geld, 
2. das Schreiben der Material- und Arbeitslisten, 
3. der Kontrolle der geschriebenen Listen, 
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4. der VervieWiltigung der geschriebenen Listen, 
5. der Verteilung der geschriebenen Listen an die in Frage kommenden 

Stellen. 
Wahrend die Durchlaufzeit durch das Buro vor Einfuhrung des 

Transportbandes zwei bis drei Tage betrug, dauert sie jetzt nur noch 
drei Stunden. 

Abb. 26. Forderband im Arbeitsvorbereitungs-Biiro. 

Leider stehen der deutschen Industrie nicht die Mittel zur VerfUgung, 
den Ausbau ihrer Werkstatten in diesem Sinne mit der erwunsch ten 
Beschleunigung durchzufUhren und zuweilen ist aus dem gleichen 
Grunde eine KompromiBIosung erforderlich. 

Festzuhalten ist, daB zweckmaBige AusgestaItung der Arbeitsplatze 
die Arbeitsfreude und die Arbeitskraft der Menschen und damit auch 
den Erfolg ihrer Arbeit - mittelbar und unmittelbar - heben. 



Organisatorische und technische Ma.f3· 
nahmen zur Hygiene der Frauenarbeit 
in Betrieben, unter besonderer Beriick· 

sichtigung der Metallindustrie. 
Von G. Leifer. 

Die Zahl der berufstatigen weiblichen Personen, die bereits vor dem 
Kriege nicht unerheblich war, ist seit 1914 um weitere 2000000 auf ins
gesamt iiber 11 000 000 gestiegen. Diese SteigeI:ung ist hauptsachlich 
in der Industrie und im Handel zu verzeichnen. Auf die einzelnen 
Wirtschaftsgruppen verteilt sich die Beschaftigung der Frauen nach 
den Angaben des Statistischen Reichsamts wie folgt: 

1. Landwirtschaft . . . 
2. Handel und Verkehr 
3. Hausangestellte . . . 
4. Bekleidungsgewerbe . 
5. Textilindustrie . . . . . . 
6. N ahrungs- und GenuBmittel 
7. Metallgewerbe ........... . 
8. Gast- und Schankwirtschaften, Hotelwesen 
9. Papierindustrie und VervielfiUtigung . . . 

10. Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege .. 
11. Verwaltung, Heerwesen, Kirche, freie Berufe. 
12. Bergbau und Hiittenwesen. . . . . . . . 
13. Chemische Industrie. . . . . . . . . . . 
14. Bau- und Nebengewerbe. . . . . . . . . 
15. Wasser-, Gas- und Elektrizitatsversorgung . 

4969279 
1197264 
1144054 

869901 
670806 
421158 
395906 
377991 
301933 
295516 
290647 
128450 

78040 
31931 
9291 

11182167 

Von den rund 32000000 weiblichen Personen Deutschlands sind 
demnach etwa 35,6% beruflich tatig. Vom volksgesundheitlichen wie 
auch yom volkserzieherischen Standpunkt aus ist daher der EinfluB der 
jeweiligen Berufstatigkeit auf die Frau von groBer BedClltung fUr die 
Gesamtbevolkerung. Die Arbeitsleistung der werktatigen Frau, ins
besondere der Fabrikarbeiterin, darf nicht unterschatzt werden. Ein 
groBer Teil der Fabrikarbeiterinnen wohnt bei fremden Leuten oder hat 
eine eigene Wohnung. Wahrend der Mann nach Beendigung seiner 
Berufstatigkeit in den meisten Fallen frei ist, hat die Frau noch Haus
und Naharbeiten auszufiihren. Deshalb ist es erforderlich, fUr mog
lichste Erleichterung der Frauenarbeit in den Fabriken zu sorgen, um 
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ao mehr, ala man sich dariiber klar sein muB, daB die Frauenarbeit in 
Deutschland nicht als voriibergehend anzusehen ist, sondern fiir uns 
eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit bedeutet. 

Gut geleitete Betriebe, die wirtschaftlich arbeiten, wie z. B. die 
GroBbetriebe der Metallindustrie, haben schon seit langerer Zeit syste
matische Untersuchungen angestellt, wie bei den einzelnen Frauen
arbeiten die physische Anstrengung der Frau auf ein MindestmaB ge
bracht werden kann. In den groBeren Betrieben der Metallindustrie 
Deutschlands ist in den verflossenen Jahren im Vergleich zu allen an
deren Landern auf dem gewerbehygienischen Gebiet AuBerordentliches 
geleistet worden. Da nahezu die Halfte aller Arbeiterinnen des Metall
gewerbes in den GroBbetrieben beschaftigt ist, blieben diese Fortschritte 
nicht ohne EinfluB auf die Tatigkeit der Frau in der Fabrik. Die Ver
hiiltnisse im Metallgewerbe sind insofern besonders ungiinstig, als die 
auszufiihrenden Arbeiten vielfach schwieriger Art sind. Die Statistik 
ergibt andererseits, daB im Metallgewerbe 78 % ungelernte Arbeiterinnen 
beschiiftigt werden, die dann noch haufig die Arbeit wechseln. Bei den 
zu treffenden betriebstechnischen MaBnahmen muB auf diesen nicht 
unwesentlichen Faktor Riicksicht genommen werden. 

Auf Grund von eingehenden systematischen Beobachtungen und 
langeren Erfahrungen in den GroBbetrieben haben sich Richtlinien 
herausgebildet, die bei der Beschiiftigung von Frauen in Fabriken 
moglichst zur Anwendung gebracht werden sollen: 

1. Bei der Einstellung richtige Auswahl auf Eignung fiir die 
jeweilige Arbeit und daran anschlieBend systematisches Anlernen. 

2. Durchbildung des Arbeitsvorganges, sinngemaBe Auf
einanderfolge der Arbeitsgriffe auf Grund von Arbeitsanalysen, dadurch 
schnelleres Erfassen, hohere Leistungen und Verminderung der geistigen 
Anspannung. 

3. Ausbildung des Arbeitsplatzes unter Anpassung an die aus
zufiihrende Arbeit und Beachtung der einzunehmenden beruflichen 
Haltung, der Einwirkung der Beleuchtung und der auszufiihrenden 
Arbeitswege zwecks Vermeidung der friihzeitigen Ermiidung. 

4. Konstruktion von Einrichtungen und Werkzeugen, die 
leicht und einfach zu bedienen sind, eine Zwanglaufigkeit der Arbeits
folge sichern und dadurch Fehler in der Fertigung moglichst ausschalten. 

5. Einfiihrung von Transport- und He beanlagen, die mog
lichst voll- oder halbautomatisch arbeiten, zur Verminderung der 
korperlichen Anstrengung. 

6. Einfiihrung von FlieBfertigung, wenn irgend angangig, da 
die FlieBfertigung wesentlich zur Erleichterung der gesamten Frauen
arbeit beitragt. 

7. Schaffung von Schutzeinrichtungen, die der Art der Arbeit 
Ludwig, Fabrikbetrieb. 10 
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und der Arbeitsmaschine angepaBt sein mussen, bei Unachtsamkeit 
Unfalle vermeiden und die Einwirkung gesundheitsgefahrdender Stoffe 
verhuten sollen. 

8. Schaffung von hygienischen und Wohlfahrtseinrich
tungen. Ausgestaltung der Arbeits- und Aufenthaltsraume als Mittel 
zur Hebung der Arbeitsfreudigkeit. 

In nachfolgenden Beispielen solI gezeigt werden, wie die Betriebe der 
Metallindustrie diese Richtlinien verwirklicht haben, und welche Er
leichterungen fur Frauenarbeit im Siemens-Konzern geschaffen wurden. 

D 

Abb. 1. Eignungspriifstelle. 

Bei der Einstellung der Arbeiterinnen ist die Auswahl der richtigen 
Arbeit ein Grundprinzip fUr das Gedeihen und Wohlbefinden der Ar
beiterin. Eine Arbeiterin an einen falschen Platz gestellt, bedeutet von 
vornherein einen MiBgriff. Haufiger Arbeitswechsel und Unzufrieden
heit sind die Folgen. Viele Betriebe nehmen daher bei der Einstellung 
eine mehr oder wer..iger griindliche Auswahlprufung vor, urn festzustellen, 
fur welche der im Betriebe vorkommenden Arbeiten die Bewerberin 
geeignet ist. 

Abb. 1 zeigt die Eignungspriifstelle fiir Arbeiterinnen im Wernerwerk 
von Siemens & Halske, in der Arbeiterinnen fur hochwertige fein
mechanische Arbeiten an Hand von Probearbeiten ausgewahlt werden. 

Abb. 2 gibt eine Eignungskarte der Osram-Gluhlampenwerke wieder, 
die nach erfolgter Eignungsprufung angelegt wird, urn festzustellen, fiir 
welche Arbeiten sich die betreffende Arbeiterin eignet. 
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Arbeiterinnen, die noch nicht in einer Fabrik gearbeitet haben, der 
Einstellung folgen. Hierfur sind geeignete Anlernwerkstatten bzw. 
Anlernecken vorzusehen. 

Abb. 4 zeigt eine Anlernwerkstatt fur Arbeiterinnen im Wernerwerk 
von Siemens & Halske. Hier wird die neue Arbeiterin mit dem inneren 
Fabrikbetrieb bekannt gemacht. AuBerdem fiihren padagogisch ver
anlagte Anlerner, noch besser Anlernerinnen, die Anfangerinnen in ihr 

Abb. 4. Anlernwerkstatt. 

neues Arbeitsgebiet ein, wecken Verstandnis fiir die auszufiihrende 
Arbeit und sollen zur richtigen Leistung und zum Selbstvertrauen 
erziehen. 

Abb.5 zeigt Ergebnisse des systematischen Anlernens von Wickle
rinnen im Siemens-Konzern, denen zu entnehmen ist, daB uber die Halfte 
der Arbeiterinnen die Normalleistung in der vorgeschriebenenAnlernzeit 
uberschritten haben. 

Das Anlernen in Anlernecken bzw. in Sonderwerkstatten hat noch 
den groBen Vorteil, daB sich hier in ungezwungener Weise ergibt, fur 
welche der im Betriebe vorkommenden Arbeiten die einzelnen Ar
beiterinnen Veranlagung haben. Eine richtige Auswahl ist hier 
eher moglich, und die Prufungsscheu, die viele Arbeiterinnen befan
gen macht und haufig von der Aufnahme der Arbeit abhalt, kann 
nicht aufkommen. 



1/1
01

 
,1'

10
 

%
 

E
r/

d
v
fe

rv
n

g
e

n
: 

%
 

1
M

 
K

lo
m

m
er

w
er

le
 g

el
le

nJ
t7

r 
f"

eb
rv

or
 1

9Z
3 

13
0 
~
 

K
vr

ve
nw

er
le

 g
el

le
nf

or
 1

. H
o/

/!/
oh

r 
19

22
 

~ 
An

 tl
en

 K
vr

ve
n 

6i
nt

l v
er

m
er

k!
: 

12
0 

.~
 

1.)
 N

om
e 

ti
er

 W
ic

k/
er

in
 

~
 

2)
 A

ll
er

 t
ie

r 
W

ic
k/

er
in

 
.~
 

3.)
 W

er
lz

oh
l 

be
l 

ti
er

 E
/g

nv
ng

sv
nl

er
sv

ch
vn

g 
11

0 
~
 

W
er

lz
ol

ll 
1 

be
de

vl
el

 b
es

le
 L

.e
/s

lv
ng

 
~ 

12
0 

11
0 

W
er

lz
an

l 
10

 b
ed

el
/l

ei
 s

ch
le

ch
le

sl
e 

L.
e/

sl
vn

g 
~
 

1
~
 

W
O
~
 ~
 

90
 

90
 

t:;
 ~ l:>
. 

w
 

~
~
 

.~
 

·
U
.
5
~
=
-
-
t
 7

0 
'<

: 
70

 
~
 
~
 

~
 

~
~
 ~ 

~
 

~
~
 ~ '5
 

'1
0 

'1
0,

* ·S
 

~
 

J
{
)
~
 ~ 

a 
w
~
 r.. ~
 

10
 

10
 

i:i
 

o 
1 

2 
3 

'I
 

5 
0

7
8

 
W

ac
he

 d
er

 A
nl

er
nz

ei
l 

A
bb

. 
6.

 
A

nl
er

nJ
..'

ur
ve

n.
 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 

is ci;
 

I-
' 

O
t 

o fC2
 
~
 ~ 



Frauenarbeit im Betrieb. 151 

Die Verminderung der geistigen Anspannung kann erzielt werden 
durch eine grundliche Analyse des gesamten Arbeitsvorganges. Hierbei 

FdJsche 
Lolkolbenhdllung Kurzschlu/Jgefahr 

Abb. 6. Arbeitsunterweisung. 

Richtige 
Lotkolbenhaltung 

Abb. 6 a . Arbeitsunterweisung. 

sind fur die einzelnen Phasen der Arbeit geeignete Arbeitsvorlagen zu 
schaffen, die ein schnelles Erfassen der jeweiligen Arbeitsgriffe ermog
lichen. Dahin gehoren Schaubilder zur Vermeidung falscher und un-
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niitzer Handgriffe, femer die zwanglaufige Anordnung in der Reihen
folge der Handgriffe sowie farbige und perspektivische Fertigungsplane, 

Falsches [/nz,ehen 
des Drahles 

fOlsches fest5dJltngM ees Drohles 

Anker mit 

n/s~~ KroP/Vnq 
~ndfatsdJl 

~'ucIJ di> dof¥Jf!de 
Scllneide is! 
• unltiJsslg/ 

Abb. 7. Arbeitsunterweisung. 

Audl d/esp 

~u.slOOron9 der 
Anker is! fa&/l! 

{);P/ixllerlu 
dr!n AuQenlranten 

diirfen nidlf eifIJeifi9 Slf~enl 

DJOa.s isf der 

einz!g~ 
rit!!!rJ..eAnker 

.. 
" 

1. Oel' Anktr muIJ gralfr'fJi sein. 

Z Oil' ronde Stan~kanh? muD illJlJen/iegen. 

Oie Sc/lfleide 

~nic/Jf ball/; 
seinl 

.. 

J Die drei Pimpe//6c/1er diirfen Z(j den Au/Jenkanten nic/ll einseifig /iegen. 
+. Oer bl'iJl/dJrere Anker mulJ eine SdUbere, elwas /will ausgepragfe Schneide jJufweisen. 

Abb.8. Anweisungsvorschrift. 

optische und akustische Signalzeichen, wie Aufleuchten von farbigen 
Lampen bei falschen Griffen und dergleichen mehr. 
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Abb. 6, 6a und 7 zeigen einige Vorlagen, die jeweils am Arbeitsplatz 
angebracht werden, um der Arbeiterin standig die richtige Ausfiihrung 
vor Augen zu halten. 

Abb.8 gibt ein Muster von Anweisungsvorschriften wieder, die den 
Arbeiterinnen in eindringIicher Weise den Arbeitsvorgang oder die 
gewiinschte Ausfiihrung einpragen sollen. 

Abb. 9 gibt ein Beispiel, wie die richtige Reihenfolge der Handgriffe 
bei dem Zusammenbau eines Apparates, z. B. eines Schalters, zwang-

Abb. 9. Zweckma6iger ArbeitspJatz. 

laufig dadurch erreicht wird, daB die Einzelteile von links nach rechts 
in der richtigen Reihenfolge den Fachern eines Facherkastens ent
nommen und zusammengestellt werden. 

In der Elektrotechnik, besonders aber in der feinmechanischen 
Technik mit den haufig verwickelten Arbeitsgangen, bei denen noch 
gleichzeitig bestimmte Sinnesorgane, wie verscharftes Sehen, Tast
gefiihl und dergleichen beansprucht werden, ergab sich die zwingende 
Notwendigkeit einer Entlastung der geistigen Anspannung. 

Abb. 10 stellt die Schaltung eines Apparatsatzes fiir ein automatisches 
Telephonamt dar, die durch Unterteilung in einzelne einfache Schalt
arbeiten nach farbigen Vorlagen, wie in Abb. 11 gezeigt, von mehreren, 
allerdings geschickten und intelligenten Arbeiterinnen ohne geistige 
Uberanstrengung ausgefiihrt werden kann, wahrend diese Schaltarbeit 
hintereinander, ohne Unterteilung ausgefiihrt, sehr bald zur Abspannung 
fiihren wiirde. 
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Die friihzeitige korperliehe Ermudung kann durch eine zweckmiiBige 
Ausgestaltung des Arbeitsplatzes bzw. der Maschine erheblich vermindert 
werden. Sehr haufig ist die vorzeitige Ermudung auf eine ungluckliche 
Anordnung der Arbeitseinrichtungen zuruckzufiihren, die eine zu starke 
oder einseitige Belastung bestimmter Muskeln hervorrufen. Geringe 

Leistung und Unlust zur Arbeit sind die 
Folgen. Genaues Beobachten, haufig mit 
der Arbeiterin zusammen, ist hier un
bedingt erforderlich, um eine richtige 
Anordnung der Vorrichtungen und Werk
zeuge und eine zweckmaBige Beleuchtung 
und Ausgestaltung des Arbeitsplatzes zu 
erzielen. Fur Entlastung zu stark bean
spruchter Muskeln ist zu sorgen, die Sitz
gelegenheiten muss en der Arbeit angepaBt 
sein. Fur Schwangere und junge Mutter 
sind unbedingt Sitzvorrichtungen vorzu
sehen, soweit diese Frauen nicht laut 
gesetzlichen Bestimmungen der Arbeit 
uberhaupt fernbleiben mussen. 

Abb. 12 und 13 zeigen, wie durch Ver
wendung von Elektromotoren die korper
liche Anstrengung vermindert wird. 

Abb. 14 und 15 geben zweckmaBig aus
gestaltete Arbeitsplatze wieder, die geringe 
Griffweiten ergeben (Abb. 14) und gleich
zeitig muskelunterstutzend wirken (siehe 
rechter Arm in Abb. 16). 

In Abb. 16 und 17 sind die Arbeiten 
ebenfalls in Griffnahe gebracht, um das 
standige Biicken zu vermeiden. 

Bei der Konstruktion der Einriehtungen 
Abb.10. Schaltung eines Apparate· und Werkzeuge muB der Anatomie des 

satzes fOr die automatische 
Telephonie. Frauenkorpers Rechnung getragen werden. 

Hinsichtlich der Bedienung miissen die 
Einrichtungen so zweckmaBig gebaut sein, daB die Frau dieselben ohne 
groBe Anstrengung und ubermaBige Ermudung bedienen kann. Die 
Einrichtungen sollen eine Erleichterung schaffen, daher ist eingehendes 
Studium des Bedienungsvorganges unbedingt erforderlich, um zu er
kennen, wo die menschliche Arbeitsleistung am hochsten' ist. Durch 
die zunehmende Verwendung von Einrichtungen mit elektrischem 
Antrieb bzw. elektrischer oder pneumatischer AuslOsung soIl die 
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1. Kabel gr1ffberait lagan u. Kabelstwmn richtan 
2. Kabel in Grundplatte einlegen 
3. Untere schluBle1ate: nach untenetehendem B1ld 

24 Dr~hte elnzlehen u. abkneifen 
23 AnSchlUsse laten u. auabiegen 

5. 1.S ulenstittrelhe: nach untenstehend~ Bild 
a 23 Dra te einsiehen u. abkneifen 
b 20 AneohlUsse loten u. ausbiegen 
c Spulanstlftdr~te Form biegen 

Ahh. 11. Arheitsvorschrift. 

Ahh. 12. Handschrauhenzieher. 
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Abb. 13. Motorschraubenzieher. 

Abb. 14. ZweckmaJ3iger Arbeitsplatz. 

statische Arbeit der Frau so vermindert werden, daB eme Ermiidung 
von Muskelgruppen vermieden wird. 

Abb. 18 zeigt eine unzweckmaBig konstruierte Einrichtung, die in 
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Abb. 15. Arbeitsplatz mit muskelunterstiitzender Auflage. 

Abb. 16. Giinstige Anordnung von Arbeitsablagen. 
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Abb. 17. Drehtisch als Arbeitsplatz mit geringen Griffwegen. 

Abb . 18. UnzweckmiUlige Einrichtung. 
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bezug auf Korperhaltung wie auch Kleidung fUr das Bedienen durch 
eine Frau nicht geeignet ist; 

Abb.19 im Gegensatz hierzu eine nach arbeitspsychologichen Grund
satzen gebaute fiir die Bedienung durch Frauen geeignete Vorrichtung 
mit elektrischem Antrieb und elektrischer AuslOsung durch einfache 
Betatigung eines Druckknopfes. 

Abb. 19. Automatische Vorrichtung. 

Die Sitzgelegenheiten, die bei den weiblichen Arbeitskraften eine 
groBe Rolle spielen, wurden fiir die verschiedenen Arbeiten durchge
bildet(s.Abb. 20). Die Schemeloder StiihlemiissenderjeweiligenArbeitan
gepaBt sein und nach Moglichkeit muskelentlastend wirken, wie z. E. eine 
Riickenlehne bei FuBauslOsung. Besonders wichtig ist die richtige Ab
stimmung der Rohe der Sitze und FuBstiitzen. Die Abb. 21-25 zeigen die 
Verwendung von zweckmaBig gebauten Stiihlen und Schemeln, und zwar 

Abb.21 und 22 an verschiedenartigen Maschinen, insbesondere 
Spulenwickelmaschinen, sowie Bohr- und Gewindeschneidmaschinen, 

Abb.23 Stuhl mit hoher Lehne, weit zuriickliegend, fiir Maschinen 
mit FuBauslOsung, 



160 G.Leifer: 

Abb. 20. Arbeitsstiihle. 

Abb . 21. Schemel mit Riickenlehne. 
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Abb. 24 an PunktschweiBmaschinen. 
Abb. 25 gibt einen Rollschemel wieder, der an mehreren Arbeits-

- I . JL ~Y; - . . •••••• 11 
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Abb. 22. Arbeitsstiihle. 

platzen oder Maschinen vor
beirollen kann und daher auch 
das Sitzen bei Arbeiten, die 
sonst nur stehend ausgefiihrt 
werden konnen, ermoglicht. 

Die Einfiihrung der Fliell· 
arbeit zur Verminderung der 
korperlichen Anstrengung hat 
wesentliche V orteile fiir die 
Frauen gebracht. Daher ist 
die FlieBfertigung bei der 
Frauenarbeit immer mehr an
zustreben. Wennauchinerster 
Linie die Stiickzahl fiir die An
wendung bestimmend ist, so 
hat sich doch gezeigt, daB 
auch bei geringeren Stiick
zahlen eine FlieBfertigung 
durchfiihrbar ist. Jeder FlieB
arbeit muB eine griindliche 
Zerlegung der Arbeitsgange 
vorangehen; hierbei werden Abb. 23, Riickenlehne fiir FuJlauslOsung. 

langere Arbeitsoperationen in kiirzere unterteilt und sind dadurch von 
Ludwig, Fabrikbetrieb, 11 
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Frauen ausfuhrbar. Ferner ergibt die Arbeitsanalyse, an welcher Stelle 

Abb. 24. Muskelunterstiitzende Riickenlehne. 

besondere Vorrichtungen ein
gesetzt werden mussen, um 
schwierige Arbeiten und 
Handgriffe zu erleichtern. 
Hinzu kom'mt, daB jede kor
perlicheArbeit durch das 
einfachere Weiterleiten der 
Arbeit auf ein Mindestma.B. 
gebracht wird. Die vielfach 
vorherrschende Meinung, daB· 
die Arbeit an einer Linie an
strengender und ermudender 
sei, trifft nicht zu, die Praxis 
hat bisher stets das Gegenteil 
ergeben. Arbeiterinnen, die 
einmal an einer Linie gesessen 
haben, wollen nicht wieder fort. 

Die Abb. 26--31 zeigen 
Beispiele von FlieBfertigungen 
aus verschiedenen Arbeits
gebieten der feinmechani-

Abb. 25. Rol1schemel. schen Technik. 
Abb. 26 zeigt das Schema fur die Fertigung von GIuhlampen (Abb. 27)_ 
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Durch geschickte ArbeitsunterteiIung wird die an und fiir sich schwierige 
Herstellung einer Gliihlampe in einfachere Einzeloperationen aufgelOst, 

l" htiSPOnnles einge • gepumpfe un" 
6esfell schmolzene abgeschmollMe 

lompe Lampe 

Abb. 26. Schema fiir FlIe13fertigung einer elektrischen Gliihlampe. 

Abb. 27. FlIe13arbelt bel der GliiWampenfertigung. 

die infolge ihrer haufigeren Wiederholung von den Arbeiterinnen leichter 
ausgefiihrt werden k6nnen. 

In Abb. 28 ist eine Montagelinie fiir Kopfh6rer dargestellt. 
11* 
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Abb. 28. Montagelinie. 

Abb. 29. Zusammenbau eines Feinapparates. 

Abb.29 gibt den Zusammenbau von Feinapparaten wieder, der, 
wenn nicht in Linie gefertigt, die Arbeiterin korperlich wie geistig sehr 
stark anstrengen wiirde. 
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Abb. 30. Linienfertigung des Protos·Staubsaugers. 

Abb. 31. Zusammenbau von Rundfunkapparaten. 

In Abb. 30 wird der Protos-Staubsauger in Linienfertigung montiert, 
die Teile und die im Zusammenbau begriffenen Staubs auger werden in 
Wagen weitergeleitet. 

Abb. 31 zeigt den Zusammenbau von Rundfunkgerat in FlieBfertigung. 
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Transporte von Teilen und schweren Lasten solI ten so wenig wie mog
Iich von Frauen ausgefiihrt werden. Wenn irgend angangig, sollten Trans-

Abb. 32. Schrage Rutschen. 

Abb. 33. Schrage Rutsche. 

porteinrichtungen zur Anwendung kommen, wie Seil- und Bandforder
anlagen, Rutschen, Gleitbahnen und Wandertische, die den An- und 
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Abtransport von Material und fertiger Arbeit iibernehmen. Insbeson
dere haben sich die Band- und RollenfOrderer sehr bewahrt. 

Die Abb. 32 und 33 zeigen einfache schrage Rutschen zur Weitergabe 
von Arbeitsstiicken, von Platz zu Platz, also fUr kurze Strecken. 

In Abb. 34 ist eine Rollenbahn zum Transport von schweren Teilen 
dargesteUt; die Teile kommen vom Lager geroUt und werden am 
Arbeitsplatz dem Kasten entnommen. Der leere Kasten roUt auf der 
unteren Bahn ins Lager zuriick. 

Abb. 34. Rollenbahn. 

Abb. 35 gibt ein Plattenband wieder, auf dem schwere Motoren an 
den Arbeitsplatzen vorbeibewegt werden. 

Abb. 36 und 37 zeigen die Anwendung von Transportbandern und 
Seilforderanlagen der Firma Zwietusch & Co. bei der Fertigung von 
Elementen und Anodenbatterien; die Arbeiten werden ebenfalls vom 
Teilelager zum Arbeitsplatz und von dort weiter von Operation zu 
Operation bis zur fertigen Batterie in das Verkaufslager befOrdert. 

Zur Vermeidung Von Unfallen solI jede Maschine vor der Inbetrieb
nahme und auch spater in bestimmten Zeitabstanden auf ausreichenden 
Unfallschutz untersucht werden. Die Schutzvorrichtungen sind so 
auszugestalten, daB sie der geringen Sachkenntnis der Arbeiterinnen 
Rechnung tragen und die die Maschinen bedienende Person tatsachlich 
vor Unfallen schiitzen. 
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Die Abb. 39 und 41 geben einige Beispiele iiber Unfallschutz an 
Pressen und Stanzen, an denen laut Statistik die meisten Unfalle zu 

Abb. 35. Platten band. 

Abb. 36. Transportbander. 

verzeichnen sind. Die Einrichtungen der Pressen nach den Abb.39 
und 41 haben sich im Betrieb auBerordentlich bewahrt underheblich 
zur Verminderung von Unfallen beigetragen. Entweder sind die zu 
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Abb. 37. Forderanlage. 

Abb. 38. Maschine ohne Unfallschutz. 
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hearheitenden TeiIe durch ein Magazin einzufiihren, was auch eine 
Verkiirzung der Griffwege und der Zeit giht, wie Ahb. 39 und 40 zeigen, 

Abb. 39. Unfallsichere Exzenterpresse. 

oder die Aus16sung der Presse ist nur durch gleichzeitige Betatigung 
heider Hande moglich, wodurch die Hande von der Arheit wegkommen. 
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Abb. 40. Leistnngsvergleich zwischen Exzenterpresse ohne nnd mit Unfallschutz. 

In Ahh. 42 ist ein Augenschutz an einer elektrischen SchweiBmaschine 
gezeigt, der den Zweck hat, die beim PunktschweiBen auftretenden 
Spriihfunken ahzuhalten. 

In Ahh . 43 ist die Anwendung von Hauhen dargestellt, die heim 
Arheiten an umlaufenden Maschinen zum Schutze der Haare dienen. 
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Abb. 41. Unfa)lsichere Druckknopfaus)osung. 

Abb. 42. Augenschutz an Schweillmaschine. 
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Die Einwirkung gesundheitsschadlicher Stoffe muG bei Arbeiten in 
chemischen, galvanischen und Schleifbetrieben nach Moglichkeit unter
bunden werden. Reichliche und gut funktionierende Absaugevorrich
tungen sind anzubringen. Die Luft ist haufiger auf Gehalt zu kon
trollieren. 

Abb. 44 zeigt eine sehr gute Entliiftungs- und Absaugeanlage fiir 

Abb. 43. Schutzhauben. 

eine Verkupferungs- und Vernickelungseinrichtung; die Dampfe werden 
direkt iiber dem Bad abgesaugt. 

Haufig geniigt fUr Staub bzw. Spanansammlungen eine kraftige 
Protos-Staubsaugeanlage, wie in Abb. 45 dargestellt. 

Abb. 46 gibt eine Absaugeanlage in Schleif- und Polierwerkstatten 
wieder. 

Respiratoren sind bei Arbeiterinnen nicht beliebt und erschweren 
auch bei langerem Tragen das Atmen. Daher wird man in solchen Fallen 
versuchen, derartige gesundheitsschadliche Arbeiten (Sandblasen, 
Beizen, Oxydieren und dergleichen) automatisch, gegebenenfalls mit 
Selbsttransport, auszufiihren. 
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Abb. 44. EntiUftungsanlage. 

Abb. 45. Protos·Staubsaugeaniage. 
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Abb. 46. Absauganlage in Schleifwerkstiitten. 

Abb. 47. Respirator als Staubschutz. 



Frauenarbeit im Betrieb. 175 

Abb. 47 zeigt die Verwendung von Respiratoren beim Sandstrahlen 
und Abb. 48 die gleiche Arbeit ohne Arbeiterinnen. Drei automatisch 
arbeitende Maschinen werden von einem Arbeiter bedient. Staub tritt 
nicht mehr nach auBen. 

Fur erste Hilfe bei Unfiillen ist reichlich Vorsorge zu treffen. Neben 
Bereitstellung von Verbandkasten und Tragbahren sowie eines Verb and-

Abb. 48. Automatische Sandstrahlanlage. 

bzw. RuheraupleS ist auch da£fu Sorge zu tragen, daB genugend Arbeits
personen in den ersten Hilfeleistungen ausgebildet werden. Durch 
Stichproben und hau£igere Ubungen ist die Bereitschaft zu wahren. 
1st es doch vorgekommen, daB durch Psychose ganze Gruppen von 
Arbeiterinnen in Schreikrampfe und dergleichen fielen. Abb. 49-52 
zeigen Muster derartiger Einrichtungen. 

Urn die Arbeitsfreudigkeit zu heben, ist es besonders wichtig, die 
Arbeitsraume so auszugestalten, daB die Arbeiterinnen sich dort auch 
wohl fiihlen. In unordentlichen, schmutzigen, engen Raumen k6nnen 
keine frohen Menschen erzogen werden. Licht, Luft, Ordnung und 
Sauberkeit mussen vorherrschen. Dann gedeihen Arbeit und Arbeite
rinnen. Durch einige Blumen am Fenster zum Selbstpflegen, durch ein 
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paar nette Bilder an den Wanden erreicht man viel. Garderoben, Ruhe
und EBraume sind in gleicher Weise zu halten. Es hat sich gezeigt, 

Abb.49. Zusammengeiegte Tragbahre. 

daB Erziehung und gute Bei
spiele stets zum Ziele fiihrten. 
Der Wechsel in derartigen 
Werkstatten ist geringer, die 
Madchen sind frohlicher und 
die 'Arbeit wird sauberer. 

Abb. 53 und 54 zeigen die 
Spulerei und einen Montage
saal, die diesen Anforderun
gen entsprechen. 

Urn die Arbeiterinnen an 
Ordnungsliebe zu gewohnen, 
wurden an geeigneter Stelle 
Tafeln ausgehangt, die in den 
Abb. 55 und 56 wiedergege
ben sind. 

In Abb. 57 und 58 sind 
zweckmaBige Gardero ben
und Pausenraume dargestellt. 

Die gezeigten Beispiele 
konnen nur einen kurzen Ab
riB geben fiber die systema-

Abb. 50. Tragbahre in Benutzung. 

tischen Arbeiten zur Erleichterung der Frauenarbeit in der Metall-
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industrie, die doch einen groBeren Umfang haben, als es bisher von 
AuBenstehenden angenommen wurde. 

Abb. 51. Verbandraum. 

Abb. 52. Verbandraum. 

Ludwig, Fabrikbetrieb. 12 
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Abb. 53. Arbeitssaal. 

Abb. 54. Gepflegter Arbeitsraum. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daB in den letzten Jahren 
bei sehr vielen Firmen der deutschen Metallindustrie auf dem Gebiete 

Abb. 57. Zweckmalliger Garderobenraum. 

der Gewerbehygiene bedeutende Fortschritte erzielt wurden. Die von 
den technischen und sozialen Verbanden abgehaltenen Vortragskurse 

Abb. 58. Pausenraum. 

haben viel zurVerbreitung bewahrter MaBnahmen beigetragen. In der 
Arbeitsgemeinschaft deutscher Betriebsingenieure wurde auf eine syste-
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matische Schulung aller Betriebsleiter hingearbeitet und das Thema 
"Der Mensch in der Fabrik" in den Vordergrund gestellt. 

Alle Bemiihungen der Fabrikleitungen sind jedoch vergeblich, wenn 
nicht aucli der Arbeiter die richtige Einstellung hierzu hat und den guten 
Willen der Fabrikleitung anerkennt. Hier k6nnte von gewerkschaft
licher Seite und von den Betriebsriiten viel mehr Unterstiitzung geleistet 
werden. Vielfach werden derartige Neueinrichtungen ohne berechtigte 
Griinde von Arbeitnehmerseite abgelehnt, sogar sabotiert. Es darf 
nicht vergessen werden, daB diese Einrichtungen kostspielig sind und 
den Unkostenetat der Firmen stark belasten. Nur wenn auf beiden 
Seiten gegenseitiges Verstehen vorliegt, wird es gelingen, alle Verbesse
rungen restlos zum W ohle unserer Arbeiterinnen, also eines groBen 
Teiles kiinftiger Miitter und damit des gesamten deutschen Volkes 
durchzufiihren. 



Die Zusammenarbeit im Betrieb. 
Von Prof. Dr. Ing. P. Rieppel. 

In dem bisherigen Verlauf des sogenannten Maschinenzeitalters sind 
vom soziologischen Standpunkt aus betrachtet zwei Perioden zu unter
scheiden. Die erste kann man die rein mechanische, die zweite die 
mechanisch-soziologische Periode nennen. 

Die erste Periode beginnt Anfang des neunzehnten Jahrhunderts mit 
der allgemeinen Verwendung der Naturkrafte fiir Zwecke der Giiter
erzeugung. Ihre Tendenz ist die immer starkere Verdrangung des 
Menschen durch die Maschine. Ihren Hohepunkt erreicht diese mecha
nische Periode in dem Taylorsystem, das den Menschen lediglich als 
belebtes und durch Maschinen nicht ersetzbares Glied zwischen das 
Arbeitsbiiro und das Fertigprodukt einschaltet. Wenn auch Taylor 
selbst diese weitgehende Mechanisierung des Menschen nicht beabsich. 
tigt haben mag, so rechtfertigten aber doch die unter seinem Namen 
eingefiihrten Organisationen den angeblich von Taylor stammenden 
Ausspruch, wonach der Mensch im FabrikationsprozeB durch einen die 
rein mechanischen Handgriffe beherrschenden ~fen ersetzt werden 
konnte. 

Kennzeichnend fiir die Bewertung des Menschen ist auch die damals 
iibliche manchesterliche Bezeichnung "hands" fiir die menschliche 
Arbeitskraft. Nicht der Mensch selbst wurde benotigt und geschatzt, 
lediglich die mechanische Funktion seiner Hande spielte eine Rolle. An 
dieser Einschatzung andern auch die gleichzeitig mit dem Taylorsystem 
hochgekommenen psychotechnischen und physiologischen Methoden so 
gut wie nichts. Denn all diese Methoden kiimmerten sich keineswegs 
um den Menschen als Gesellschaftswesen, sie hatten lediglich den Zweck, 
fiir die dem mechanischen ProduktionsprozeB dienenden menschlichen 
Funktionen einen moglichst guten Wirkungsgrad ausfindig zu machen. 

Der Beginn der zweiten Periode, die wir die mechanisch-soziologische 
genannt haben, fallt ungefahr in die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Selbstverstandlich deutete sich diese geistige Bewegung - denn um eine 
solche handelte es sich - in einer Reihe von Einzelerscheinungen bereits 
friiher an, und ebenso selbstverstandlich hat sie auch heute noch nicht 
immer und iiberall die rein mechanische Auffassung abgelOst. 

Jedenfalls tauchte von Beginn unseres Jahrhunderts an das alte 
Kantsche Wort, daB der Mensch das MaB aller Dinge sei, immer haufiger 
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in Vortragen und Aufsatzen auf, der Begriff der Zusammenarbeit im 
Betrieb gewann immer starkere Bedeutung, und man erarbeitete sich 
immer mehr die Erkenntnis, daB in unserer Wirtschaft die Beziehungen 
von Mensch zu Mensch untereinander und vomMenschen zu seiner Arbeit 
in den Vordergrund gestellt werden miiBten, wenn anders nicht die 
sozialen Spannungen unertraglich groB und unsere Wirtschaftsenergien 
durch innere Reibungen aufgezehrt werden sollten. 

Man sah ein, daB man mit der rein mechanischen Rationalisierung 
wohl hohere Produktionsziffern und damit hohere Lohne erreichen 
werde, daB damit allein aber noch nicht der Weg zum Wirtschaftsfrieden 
geschaffen sei. Notwendig war, aIle an dem ProduktionsprozeB betei
ligten Menschen zu harmonischer Zusammenarbeit zu vereinigen und 
den menschlichen Wirkungsgrad nicht nur in der Behebung von Ermii
dung und in der Verbesserung besonderer Funktionseignung, sondern 
vor allem darin zu sehen, daB die Reibungen von Mensch zu Mensch 
innerhalb des Betriebes verringert wurden, und daB auch der Handarbeiter 
wenn moglich wieder eine seelische Beziehung zu seiner Arbeit findet. 

In dieser Not entdeckten wir Amerika, d. h. es kam unserer deutschen 
Wirtschaft zum BewuBtsein, daB driiben ein sehr viel fortgeschrittenerer 
Geist der Zusammenarbeit herrscht als bei uns, und daB wir viel von 
dort lernen konnten. Besonders nach dem Krieg, als die Spannungen 
in unserem Wirtschaftsleben immer starker wurden, setzte eine groBe 
Wanderung nach den Vereinigten Staaten ein, und fast jeder Betriebs
mann kam mit dem Wunsche zuriick, diese amerikanischen Verhaltnisse 
auf Deutschland zu iibertragen. Tatsachlich ahmen wir Amerika in so viel 
minderwertigen und destruktiven Erscheinungen nach, daB es nur hoch 
erfreulich ware, wenn es gelingen konnte, diesen Geist der Kamerad
schaftlichkeit und desfriedlichen Zusammenarbeitens im Betrieb von 
Amerika zu uns zu verpflanzen und die Uberzeugung von der N otwen
digkeit von "cooperation" und "get together" von Zusammenarbeit und 
menschlichemEinander-naher-kommen, ebenso wie driiben zum Gemein
gut jedes Arbeiters und jedes Unternehmers zu machen. 

In der Begeisterung iiber das amerikanische Vorbild wird aber viel
fach iibersehen, daB es ein unfruchtbares Beginnen ware, lediglich die 
im Betrieb zur Forderung der Zusammenarbeit driiben getroffenen MaB
nahmen zu studieren und nachzuahmen. Wie jeder Samen nul' dann 
gedeihen kann, wenn er die ihm gemaBen Klima- und Bodenverhalt
nisse vorfindet, ebenso sind soziale Fortschritte von den durch die soziale 
Atmosphare gegebenen Bedingungen abhangig. Durchaus nicht alles, 
was driiben so bestechend wirkt, laBt sich bei uns in Deutschland ein
fiihren. Das Schicksal, das das Werk von Ernst Abbe in Deutschland 
gefunden hat, sollte uns zu denken geben. Ein Mann von iiberragenden 
Gaben des Verstandes und des Herzens wollte hier ein vorbildliches 
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soziales Werk schaffen. Ein wundervoller Samen, der aber nicht auf
gehen konnte, weil Zeit und Verhaltnisse damals noch nicht reif fUr ihn 
waren. 

So ist auch heute fiir manches amerikanische Vorbild die Zeit bei 
uns noch nicht gekommen. Andererseits scheint aber bei uns eine soziale 
Entwicklung im Werden zu sein, sehr viel tiefer und im VolksbewuBtsein 
verwurzelter als die amelikanische 0 berflachliche und standardisierte 
Kameradschaftlichkeit; sie kommt vielleicht aus der Gesinnung, die 
Spengler in seiner Schrift "PreuBentum und Sozialismus" kenn
zeichnet, eine Gesinnung, fiir die der Begriff Sozialismus nichts anderes 
ist als Dienst an der Allgemeinheit und fiir die der Konig der erste Diener 
des Staates war. Vielleicht wird eine spatere Generation feststellen 
konnen, daB zu einer Zeit, als Deutschland am tiefsten darnieder lag, 
der altpreuBische Begriff der Zusammenarbeit im Sinne eines Dienstes 
an der Allgemeinheit, wieder langsam an Leben und Kraft gewann, 
nachdem er lange Zeit verschiittet gewesen war. 

In diesem Sinn solI versucht werden, in groBen Ziigen ein Bild dessen 
zu zeichnen, was wir fiir eine Zusammenarbeit im Betrieb von Amerika 
lernen und iibernehmen konnen und was an geistigen Bewegungen in 
Deutschland selbst wachst. 

Zwei Fragen sind demnach zu untersuchen: 
1. Welche Grundlagen fiir ein Zusammenarbeiten im Betrieb sind 

durch die wirtschaftlichen und sozialen .Verhaltnisse driiben und bei 
uns gegeben? 

2. Welche Ma13nahmen im Betrieb selbst konnen bei der gegebenen 
sozialen Atmosphare durchgefiihrt werden und welche Tendenzen sind 
iiberhaupt am Werk, um die Zusammenarbeit ·zu fordern. 

Die Antwort auf die erste Frage laBt sich iill Rahmen dieser Aus
fiihrungen natiirlich nur ganz skizzenhaft geben. Um die verschieden 
gearteten sozialen und wirtschaftlichen Vorbedingungen fiir ein Zusam
menarbeiten im Betrieb bei uns und in Amerika einigermaBen zu ver
stehen, miissen wir uns - und dies ist die .Wurzel der ganzen Frage -
dariiber klar sein, daB die Mentalitat der amerikanischen Arbeiter und 
Unternehmer vollkommen von unserer deutschen Mentalitat verschieden 
ist. Es wird immer wieder und mit Recht darauf hingewiesen, daB die 
Amerikaner ein Pioniervolk sind, das frei von Tradition sich ein neues 
Dasein aufbaute. Dem Wesen des Pioniertums entspricht es, daB nur 
die pers6nliche Leistung gilt, daB jeder bereit ist, dem anderen zu helfen, 
daB die Familien- und Vorgeschichte jedes einzelnen vollkommen gleich
giiltig wird, daB Klassen- und Kastengegensatze keine Rolle spielen, 
daB Untergebene und Vorgesetzte nur insoweit anerkannt werden, als 
es unbedingt zur Forderung der Arbeit notwendig ist. Aus diesem Geist 
heraus, der auch heute noch, wenn auch in stets schwacher werdendem 
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AusmaBe driiben vorhanden ist, fiihlt sich jeder Amerikaner dem anderen 
auf sozialem, politischem und wirtschaftlichem Gebiet gleichberechtigt. 
Jeder hat das Empfinden, daB er zum mindesten auBerhalb seiner Arbeit 
keinem anderen gegeniiber zuriicksteht. Jeder nimmt fUr sich die Aus
sichten in Anspruch, es ebenso wie der andere zu einer groBen Stellung 
zu bringen. Jeder fiihlt sich als Unternehmer, dem aIle Wege offen
stehen. DaB tatsachlich nur ganz selten diese Wege zum Erfolg fUhren, 
spielt nicht die groBe Rolle. Das Wesentliche ist, wie der Arbeiter 
empfindet, und das Wesentliche ist, daB dieser Geist des Unternehmer
tums von allen Seiten gefordert wird. 

Wir dagegen sind durch die Tradition von Generationen und Jahr
hunderten gebunden. Das mittelalterliche Kastenwesen und die feudale 
Gesinnung liegen uns im Blut, und wir sind geneigt, da wo der Amerikaner 
sich als freier Mann zu freiem Mann, als Unternehmer, fUhlt oder fUhlen 
mochte, den Untergebenen und Vorgesetzten, Publikum und Beamte 
zu sehen. Dazu kommt noch unser Hang zu Theorien und zu Ideologien. 
Wir betrachten gerne alles weltanschaulich und erwarten den Ablauf der 
Dinge gemaB einem Programm, an das wir unverbriichlich glauben. 
In der Verwirklichung einer soziologischen Ideologie sehen wir oft eine 
Lebensaufgabe - wahrend der Amerikaner, frei von Dogmen und die 
Dinge oberflachlich betrachtend, die nachste giinstige Gelegenheit beim 
Schopfe packt. 

Zu dieser Verschiedenheit der Mentalitaten kommt noch hinzu, daB 
driiben durch den groBeren Reichtum des Landes und die durchden 
besseren mechanischen und menschlichen Wirkungsgrad bedlngte weit 
groBere Wirtschaftsenergie die spezifische Produktion sehr viel groBer 
ist als bei uns, d. h. es werden durch eine kleinere Zahl von Leuten 
groBere wirtschaftliche Werte geschaffen. Da die Hohe der Lohne im 
ganzen letzten Endes unbedingt von der Summe der geschaffenen Werte 
abhangt, kann driiben auch ein sehr viel hoherer Reallohn als bei uns 
bezahlt werden. Dadurch eine groBere Zufriedenheit der amerikanischen 
Arbeiterschaft und eine sehr viel geringere soziale Spannung zwischen 
Unternehmer und Arbeiter. 

Auf diesen psychologischen Hintergriinden haben sich nun die Be
ziehungen zwischen Unternehmer und Arbeiter entwickelt, Beziehungen, 
die notwendig die Zusammenarbeit im Betrieb beeinflussen. 

Zunachst einmal die Beziehungen der Gewerkschaften und der Unter
nehmer zueinander. Driiben haben die _Gewerkschaften keinerlei philo
sophische Unterlagen und hangen von keiner sozialen oder wirtschaft
lichen Theorie abo Sie haben keine Formeln, wie sie bei uns in dem heute 
immer noch in den Kopfen spukenden Erfurter Programm niedergelegt 
sind und wie sie auch bis zuletzt in der Hamburger Gewerkschaftstagung 
des letzten Jahres, wo die "Demokratisierung der Wirtschaft" gefordert 
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wurde, zutage tritt. Wahrend man bei uns sich nicht entschlie13en kann, 
von dem Marxismus klar abzuriicken - obwohl die ganze Entwicklung 
seine Unhaltbarkeit gezeigt hat und diese Unhaltbarkeit immer 
mehr ins Bewu13tsein der Arbeitermassen dringt, hat vor drei Jahren 
die Arbeiterkonvention in Atlantic City in Amerika eine neue Lohn
theorie wie folgt formuliert: "Die alte Formel, wonach Arbeit allein 
Reichtum erzeugt, ist falsch. Kapital und Initiative sind ebenso betei
ligt; der Arbeiter solI aber Anteil an der Produktionssteigerung haben, 
und die amerikanische Arbeiterschaft wiinscht moglichst hohe Produktion 
im Verhaltnis zur Arbeiterzahl." Man lehnt driiben eine Reorganisation 
oder gar einen Umsturz des gegenwartigen sozialen Zustandes mit 
gro13ter Entschiedenheit ab, und der amerikanische Arbeiterbund galt 
von jeher sogar als das starkste Bollwerk gegen den Sozialismus marxisti
scher Richtung. 

Spargo, wohl der bedeutendste Mitarbeiter des verstorbenen 
Gompers (der die ganze Gewerkschaftsbewegung driiben ins Leben 
gerufen und geleitet hat), sagt noch vor kurzer Zeit: "Auf der Richtlinie 
ihrer traditionellen Politik beabsichtigt der amerikanische. Arbeiterbund 
auch jetzt sein Ziel- Hebung der Lebenshaltung - durch innigere und 
fruchtbarere Beziehungen mit den Arbeitgebern zu erstreben." 

Die amerikanischen Gewerkschaften lehnen es unbedingt ab, Politik 
in ihre wirtschaftlichen Ziele hinein zu tragen. Sie betrachten ihre Be
wegung nur als eine Geschaftsmethode, um die wirtschaftliche Lage zu 
verbessern. Sie betonen immer die gleichartig gerichteten Interessen 
der Unternehmer undArbeiter, die in der Hebung der Industrie liegen. 
Politischer Einflu13 wird nur mittelbar ausgeiibt, und zwar nur da, wo 
er in Zusammenarbeit mit Industriellen dazu dienen kann, die Industrie 
zu heben. So wandten sich die Gewerkschaften gegen die Einwanderung, 
forderten die Schutzzollpolitik, forderten die von politischen Stellen 
ausgehende Bewegung der arbeitsparenden Methoden. Aber sie kennen 
keine Dogmen, keine Ideologien. . 

Wie demgegeniiber die Stellungnahme der Gewerkschaften bei uns 
ist, ist bekannt. Ganz zweifellos nahern wir uns immer mehr den ame
rikanischen Richtlinien. Tatsachlich hat man aber noch nicht den Mut 
gefunden, offen zu ihnen iiberzuschwenken. Unsere Gewerkschaften 
suchan ihr Heil immer noch in der Erzielung gro13ter p6litischer Macht 
und hoffen dadurch die in Hamburg geforderte "Demokratisierung der 
Wirtschaft" zu erreichen und letzten Endes die Forderung des Erfurter 
Programmes nach sozialisierten Gro13betrieben durchzufiihren. Diese 
Gro13betriebe gelten im Programm als "Quelle der hochsten W ohlfahrt 
und allseitiger harmonischer Vervollkommnung". 

Es ist merkwiirdig, wie verhaltnismaJ3ig selten man bei uns erkennt, 
da13 tatsachlich bereits der gro13te Teil unserer Wirtschaft sozialisiert 
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ist. Es laBt sich leicht feststelIen, daB weitaus mehr als die Halfte aller 
Lohn- und Gehaltsempfanger in Deutschland ihre Beziige aus soziali
sierten Betrieben (Eisenbahn, Post, kommunale Elektrizitats- und Gas
werke, staatliche Fabriken, Werften usw.) beziehen. Es wird vollkommen 
iibersehen, daB das Eigentum an den Produktionsmitteln, das friiher 
an die Person gebunden war und dadurch den Gegensatz zwischen 
Unternehmer und Arbeiter geschaffen hat, heutzutage mit der Frage der 
sozialen Spannung kaum mehr etwas zu tun hat. Die Produktionsmittel 
sind eine unpersonliche Macht geworden - lediglich eine Verkorperung 
des Kapitals - und die Praxis zeigt, daB es fiir die Arbeiterschaft gleich
giiltig ist, ob diese Produktionsmittel dem Staat, einer Aktiengesellschaft 
oder einer Einzelperson gehoren. Die inneren Reibungen und Spannungen 
bleiben unabhangig von diesem Besitzwechsel. Die Kontrolle der Pro
duktionsmittel andert nichts an der Zusammenarbeit und bringt uns, 
wie man in RuBland und Deutschland sieht, dem sozialen Frieden um 
keinen Schritt naher. 

Die Erkenntnis dieses grundlegenden Zusammenhanges ist in USA 
bereits in das BewuBtsein der groBen Masse eingedrungen und deswegen 
lehnt man driiben jede Form der Sozialisierung als unniitze Erschwerung 
der Wirtschaft energisch abo 

In Europa fangt man erst langsam an, sich von den marxistischen 
Ideen frei zu machen. Kennzeichnend dafiir ist der BeschluB der letzten 
Tagung der englischen Gewerkschaften in Edinburg, wo der Satz gepragt 
wurde: "Die Arbeiterschaft tritt in eine konstruktive Periode ein und 
verlaBt die sozial oppositionelle StelIung." . 

Was wir brauchen, ist diese konstruktive Periode, diese Tendenz 
des Zusammenarbeitens und Aufbauens auf beiden Seiten. Friiher hat 
man den Arbeiter von dem Mitbestimmungsrecht an den wirtschaftlichen 
Werten ausgeschlossen, heute ist der Unternehmer in Deutschland in 
die Defensive gedrangt. Es scheint eine fast notwendige organische 
Entwicklung zu sein, wenn nach diesem 'Oberschlag des Pendels nach 
beiden Richtungen allmahlich eine Ruhe in mittlerer Lage eintritt und 
wenn man sich darauf besinnt, daB auch unsere Gewerkschaften in eine 
konstruktive Periode eintreten miissen. Anzeichen dafiir sind vorhanden, 
es wird aber noch eine Zeit lang dauern, bis man sich zu ahnlich klarer 
Stellung wie der Englander entschlieBt lind dem amerikanischen Gewerk
schaftsgeist, der frei von politischen Zielen nur der Wirtschaft dienen 
will, Eingang verschafft. 

Ebenso wie es driiben die Gewerkschaften sehr energisch ablehnen, 
einen Interessengegensatz zwischen Unternehmer und Arbeiter zu kon
struieren und dauernd gespannte Beziehungen aufrecht zu erhalten, tun 
natiirlich auch die Leiter der groBen Unternehmungen alles, diese Inter
essen-Solidaritat zu wecken und zu erhalten. Bezeichnend dafiir ist 
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eine Programmrede, in der Gary, der bedeutendste amerikanische In
dustriefUhrer, bereits vor 20 Jahren die wiinschenswerte Tendenz der 
Unternehmer in der Frage der Zusammenarbeit wie folgt gekennzeichnet 
hat: 

"Sollten sich die Arbeiter uns gegenuber ablehnend einstellen, so dad 
uns das nicht veranlassen, diese Feindschaft zu erwidern. Wir haben 
als Fuhrer der Industrie und entsprechend unserer hoheren geistigen 
Bildung die Pflicht, das soziale Gewissen in allen Schichten zu wecken 
und wach zu halten. Wir durfen keinerlei Handhabe bieten, die das An
wachsen sozialistischer oder kommunistischer Ideen in diesem Land ent
schuldigen konnte." 

Dieser Begriff des sozialen Gewissens ist es, derdruben immer wieder 
die geistige Einstellung auf beiden Seiten bestimmt. Selbstverstandlich 
wird mit solchen ethischen oder morali3chen Begriffen oft ein recht grober 
Unfug getrieben, und man muB sich klar daruber sein, daB der Ameri
kaner - wenn er von Idealismus spricht, gewohnlich an die geldliche 
Auswirkung eines solchen Idealismus denkt. Aber das wichtige und 
fUr unsere Frage maBgebende bleibt die Erkenntnis, daB man letzten 
Endes mit diesem guten Willen, mit dieser Betonung des sozialen Ge
wissens, mit Ethik und Moral das beste Geschaft macht. Diese Form 
der geistigen Beziehungen dient eben doch nur dazu, die Reibungen 
innerhalb der beiden groBen Gruppen Unternehmer und Arbeiter zu 
vermindern, die sozialen Spannungen ertraglich zu gestalten und so den 
Wirkungsgrad der Wirtschaft zu heben. Jedenfalls ist e~ne solche geistige 
Einstellung fur beide Teile sehr viel fOrdernder und schaffender als das 
bei uns ubliche Beharren auf Ideologie und auf veralteten Programmen. 

Die fiir eine Zusammenarbeit maBgebende soziale Atmosphare wird 
aber nicht nur durch die Stellung der Gewerkschaften gegenuber den 
Wirtschaftsforderungen geschaffen, sondern auch in hohem MaBe durch 
die verschiedenen Formen der sozialen Fursorge beeinfluBt. Druben 
ist man im allgemeinen d,er Auffassung, daB soziale Fiirsorge nur in 
bescheidenem Umfang Angelegenheit der Politik und des Staates sein 
durfe. Die Wirtschaft hat fiir sich selbst zu sorgen und darf nicht 
dauernd nach dem Staat als einer Einrichtung schielen, die Verantwor
tung und Fursorge abnimmt. Infolgedessen helfen sich in USA die 
Firmen gemeinsam mit den Arbeitern vielfach selbst. Es werden soziale 
Wohlfahrtsvereine gegrundet, die fUr ihre Mitglieder Vertrage mit 
privaten Versicherungsinstituten abschlieBen. Dabei wird aber immer 
der beiderseitige Vorteil stark betont. Soziale Fursorge, die, wie das 
bei uns sehr haufig der Fall war und noch ist, den Anstrich von Wohl
tatigkeit oder eines Gonnertums von Seite des Unternehmers hatte, 
wird abgelehnt. Der Unternehmer wird auch immer betonen, daB er 
Sozialpolitik deshalb betreibt, weil sie sich bezahlt macht. 
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Jedenfalls triigt im allgemeinen jeder die Sorge fiir seine Gesundheit 
und die Verantwortung fiir sein Wohlergehen seIber. Zweifellos leiden 
darunter viele Schwache und solche, die nicht in der Lage sind, ihr Leben 
selbstverantwortlich zu gestalten. Die Frage ist nur, ob es nicht besser 
ist, daB einige Hunderte oder auch Tausende wirtschaftlich verkiimmern, 
als daB wie bei uns das ganze Yolk moralisch degeneriert, ebenso wie 
Kinder nie zu vollen Menschen werden, denen jede Sorge und jede Ver
antwortung von den Eltern abgenommen wird. 

Tatsiichlich ist bei uns die soziale Fiirsorge in einem AusmaB zur 
Angelegenheit des Staates geworden, die uns mit groBer Sorge in die 
niichste Zukunft blicken liiBt. 1m Etatsjahr 1928 hatten wir 5 Milliarden 
Mark, ein Mehrfaches der Vorkriegssummen, fiir soziale Zwecke aus
gegeben. Jeder versucht, den Staat zu melken und hat die Vorstellung, 
als sei dieser etwas in den Wolken Hiingendes, dem beliebig viel Geld 
zur Verfiigung stehe. Dadurch wird eine erschreckende Verantwor
tungslosigkeit geziichtet. 

Es ist hier nicht der Platz, niiher auf diese Fragen der iibertriebenen 
sozialen Fiirsorge einzugehen; es muB geniigen, auf das ausgezeichnete 
Buch von Hartz "lrrwege der deutschen Sozialpolitik" hinzuweisen, 
in dem Uberlegungen zusammengestellt sind, wie sie schon seit J ahren 
an vielen verantwortlich denkenden Stellen angestellt wurden. Die 
Ausfiihrungen dieser Schrift werden es hoffentlich erreichen, daB man 
in weiteren Kreisen endlich Verstiindnis fiir den Standpunkt bekommt: 
fiir nichts kann es auch nichts geben, und aus nichts kann nichts werden. 

1m groBen kennzeichnet sich die verschiedene Lage driiben und bei 
uns wie folgt: 

In USA ist Staat und Wirtschaft getrennt. "Der Staat hat sich nicht 
in Wirtschaftsangelegenheiten zu mischen" hat einmal Gompers, der 
groBe amerikanische Arbeiterfiihrer, erkliirt. Der Staat iiberliiBt es der 
Wirtschaft, fUr ihre unterstiitzungsbediirftigen Glieder zu sorgen. Diese 
Sorge wird in Zusammenarbeit von Unternehmer und Arbeiter geleistet 
und verbindet beide Teile, triigt zur Stiirkung ihrer inneren Beziehungen, 
ihres GemeinschaftsgefUhles bei. 

Bei uns schiebt sich der Staat mit seiner sozialen Fiirsorge zwischen 
Unternehmer und Arbeiter. Er belastet beide mit unertriiglichen Ab
gaben und verkiirzt dadurch hauptsiichlich das Einkommen des Arbeiters. 
Diese dauernde Lohnverkiirzung bedeutet eine dauernde wirtschaftliche 
Niederhaltung, eine Proletarisierung der Massen. Aber jeder erkauft 
sich dadurch Anspruch auf Unterstiitzungen aller moglichen Art und 
ist bestrebt, diesen Anspruch auch geltend zu machen, gleichgiiltig, ob 
es notig ist oder nicht. Damit eine im hochsten Grad verhiingnisvolle 
Erziehung zur Faulheit und Verantwortungslosigkeit. Die Form der 
sozialen Fiirsorge, wie sie sich bei uns ausgebildet hat, ist geeignet, 
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Unternehmer und Arbeiter immer stiirker zu trennen. Dem Unternehmer 
werden unertriigliche Lasten aufgebiirdet, die dem Arbeiter notwendig 
als Einnahme entgehen. Der Arbeiter verliert das Interesse an dem 
Gedeihen der Wirtschaft, da nicht diese Wirtschaft fUr ihn zu sorgen hat, 
sondern ein Staat, dem offenbar immer beliebig viel Geldmittel zur 
Verfiigung stehen. 

Ebenso wie in der Frage der sozialen Fiirsorge der Staat direkt eine 
sich im wesentlichen zum Schaden der Wirtschaft auswirkende cari
tative Einrichtung geworden ist, ist er es in der Lohnfrage indirekt 
geworden. 

Ein Garantielohn ohne Bindung an die Leistung, wie ihn der Tarif
lohn darstellt, bedeutet letzten Endes eine Wohlfahrtseinrichtung zu
gunsten der Minderwertigen. Ein solches Lohnsystem enthiilt eine 
innere Unwahrhaftigkeit und kann niemals die Grundlage gesunden 
Zusammenarbeitens bilden. 

Ail diese Fragen werden bei uns mit Sentimentalitiiten verquickt; 
statt Leistungen zu fordern, wird ein Anspruch auf Versorgung kon
struiert. Statt der Selbstiindigkeit immer und iiberail Bevormundung 
durch den Staat, statt des Unternehmergeistes die Mentalitiit der 
kleinen Beamten, statt der mitsohaffenden Arbeitsgenossen eine Nummer 
im groBen Versorgungssystem, die verwaltet werden will. ' 

So ergibt sich im groBen ganzen das Bild, daB die wirtschaftlichen 
Verhiiltnisse und die soziale Atmosphiire in USA dauernd die Zu
sammenarbeit gefordert haben - wiihrend sie bei uns, diese Zusammen
arbeit beeintriichtigen. Es ist deshalb ein hoffnungsloses Beginnen, 
wenn man nach 'Obertragung einzelner iiuBerlicher, 'die amerikanische 
Kameradschaftlichkeit kennzeichnenden MaBnahmen bei uns deren 
gleichen Geist der Zusammenarbeit wie driiben erwartet. 

Wir miissen uns klar dariiber sein, daB bei uns die Vorbedingungen 
wesentlich andere sind und daB es langer und vieler Miihe bedarf, bis 
eine giinstigere Atmosphiire geschaffen sein wird. Aber es ist notwendig, 
diese Geistesrichtung zu schaffen, es ist notwendig, diese langwierige 
Erziehungsarbeit zu leisten; Erziehungsarbeit! Denn auch hier miindet 
das Problem, wie aile groBen sozialen Probleme zuletzt in ein solches 
der Erziehung. 

Und diese Erziehung zur Zusammenarbeit konnen wir nur im Betrieb 
selbst leisten. Hier ist der Hebel, wo wir ansetzen miissen. Es ist zweck
'los, groBe Philosophien und Theorien iiberdas soziologische Problem del" 
Zusammenarbeit aufzusteilen, es ist aber notwendig, die sozialen Zu
sammenhiinge, innerhalb deren wir zu arbeiten haben, klar zu erkennen 
und noch notwendiger durch MaBnahmen im Betrieb selbst den Boden 
schrittweise fiir eine bessere Zusammenarbeit vorzubereiten und gleich
zeitig mit dieser menschlichen Anniiherung die soziale Atmosphiire 
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immer giinstiger fUr weiteren Fortschritt in der Richtung der Zusammen
arbeit zu gestalten. 

Bisher sind die Hintergriinde in groBen Ziigen gekennzeichnet 
worden, auf denen sich die verschiedenen MaBnahmen zur Besserung 
der Zusammenarbeit im Betrieb abspielen. 

Betrachten wir nun diese MaBnahmen selbst, so finden wir zunachst 
eine fast verwirrende Fiille von Einrichtungen, besonders in Amerika, 
wo viele Firmen ein besonderes Rezept zur Hebung der Kameradschaft
lichkeit gefunden zu haben glauben. Von den Drucksachen angefangen, 
mit denen der Arbeiter bei Eintritt in ein Unternehmen empfangen 
wird, bis zu den Werkstattzeitungen, den gemeinsamen Ausfliigen und 
sportlichen Veranstaltungen auBerhalb des Betriebes, von Vorschlagen 
zu Sicherheitsfeldziigen bis zu den im groBen MaB freiwillig eingerich
teten Betriebsraten - iiberall eine starke Bewegung, um das gemein
same Interesse an der Wirtschaft durch auBere Mittel zum Ausdruck 
zu bringen und zu heben. 

Andererseits finden wir in Europa Bestrebungen, wie sie in England 
durch den sogenannten Mondismus gekennzeichnet sind, wie sie Bata 
in Bohmen eingefUhrt hat und wie sie in Deutschland durch die Stich
worte "Deutsches Institut fill technische Arbeitsschulung" und "Anstalt 
fUr Arbeitskunde" in Erscheinung treten. Daneben gemischte Verbande, 
die lediglich zur Forderung der menschlichen Beziehungen innerhalb 
des Giitererzeugungsprozesses dienen, wie die Personal Research Fede
ration, die American Management Association, die Internationale Ver
einigung zur Bestgestaltung der Arbeit in Betrieben und ahnllche. Von 
allen Seiten Vortrage und Druckschriften, die aber gewohnlich nur ein 
Teilproblem der verschiedenen Bewegungen behandeln, ohne daB da
durch fUr den Ingenieur die Ubersicht iiber die zur Zeit herrschenden 
soziologischen Tendenzen wesentlich gefordert wird. 

Es macht oft den Eindruck, als wiirde die Behandlung dieser Fragen 
immer mehr in die Hande der SozialOkonomen iibergehen, in deren 
Werkstatten tieferen Einblick zu nehmen uns Ingenieuren, die mit 
Tagesfragen befaBt sind, versagt ist. 

Was ich ihnen geben kann, kann deshalb keinen Anspruch auf Voll
standigkeit erheben; es ist der Eindruck eines Ingenieurs, der lediglich 
fill sich in Anspruch nimmt, diese menschliche Seite seines Berufes mit 
Interesse zu verfolgen, ohne aber iiber das wissenschaftliche Riistzeug 
des V olkswirtschaftlers zu verfiigen. 

Unter dieser Voraussetzung ist festzusteIlen, daB sich bei naherem 
Zusehen aIle diese verschiedenen MaBnahmen in zwei groBe Gruppen 
einteilen lassen, von denen die eine die Forderung der Beziehungen von 
Mensch zu Mensch und die andere die der Beziehungen von Mensch zur 
Sauhe, d. h. zu seiner Arbeit bezweckt. 
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Die erste Gruppe ist typisch amerikanisch. Sie hat sich driiben am 
h6chsten entwickelt, weil sie weitaus die giinstigsten Vorbedingungen 
in den wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnissen gefunden hat. Sie 
gilt als vorbildlich fiir die ganze Welt, wobei man aber im Auge zu be
halten hat, daB sie bei uns in Deutschland bei den ganz anders gearteten 
sozialen Verhaltnissen sich nicht so rasch entwickeln kann. Es ist aber 
eine notwendige Wechselwirkung zwischen diesen MaBnahmen - die 
fiir die Bessergestaltung der Beziehungen von Mensch zu Mensch ge
troffen werden - und zwischen der sozialen Atmosphare. Je mehr diese 
praktischen AlltagsmaBnahmen bei uns durchgefiihrt werden, desto 
mehr wird die ganze Geistesrichtung in die der amerikanischen Auffas
sung der Interessengemeinschaft gedrangt, und je mehr sich diese Geistes
richtung entwickelt, desto leichter finden die praktischen MaBnahmen 
wieder Eingang in die Betriebe. 

Die zweite Gruppe, Beziehungen von Mensch zur Sache, d. h. die 
geistige Bindung des Menschen an seine Arbeit scheint mir typisch 
deutsch zu sein. Sie packt das Problem an den tiefsten Wurzeln und 
begriindet es auf ethischen Begriffen, fiir die im Wirtschaftsleben bisher 
kein Platz gewesen zu sein scheint. Denn iiberall da, wo in Amerika 
wohl von Ethik und Idealismus gesprochen wurde, handelt es sich nur 
um ein Mantelchen fiir Interessenpolitik - aber niemals darum, die 
Arbeit aus einer an und fiir sich gleichgiiltigen, aber m6glichst frucht
baren Methode des Geldverdienens wieder zu einem Beruf, d. h. zu einer 
seelischen Angelegenheit zu machen. Diese zweite Gruppe von MaB
nahmen, die als Grundlage fiir fruchtbare Zusammenarbeit im Betrieb 
eine geistige Gleichrichtung durch gemeinsames Interesse an der Arbeit 
als Beruf anstrebt, ist in Deutschland an den Namen des Professor 
Friedrich und den immer gr6Ber werdenden Kreis um ihn gebunden 
und findet sich auch in dem Dinta und bei Unternehmungen wie dem 
von Bata. 

Selbstverstandlich lauft neben diesen Bestrebungen immer die stets 
wachsende Tendenz der Rationalisierung und damit eine durch den 
Arbeitsvorgang selbst gegebene zwanglaufige Zusammenarbeit. 

Man wird also die samtlichen Erscheinungen ungefahr auf folgende 
Formel bringen k6nnen: 

Die Wirtschaftstendenz ist im wesentlichen die, dureh Rationali
sierungsmaBnahmen die Tatigkeit jedes Arbeiters genau vorzuschreiben 
und durch das rein mechanische, ungeistige Produktionssystem eine 
Zusammenarbeit aller Teile zu erzwingen. Es stellt sich aber heraus, 
daB dieses System allein auf die Dauer unertraglich ist, und es laufen 
deshalb Bestrebungen parallel; die Beziehungen von Mensch zu Mensch 
freundlicher zu gestalten und das gemeinschaftliche Interesse aller im 
ProduktionsprozeB eingespannten Menschen zu betonen. Dariiber hinaus 
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sieht man aber noch eine weitere Verbesserung darin, daB man den 
Menschen an der Arbeit selbst interessiert, eine innigere Bindung zu 
seinem Beruf herstellt. 

Zunachst sollen einmal die MaBnahmen gekennzeichnet werden, die 
die Zusammenarbeit im Betrieb durch eine starkere Bindung von Mensch 
zu Mensch anstreben und in denen Amerika fiir uns vorbildlich ist. Es 
soli hier geniigen, auf einige dieser amerikanischen Vorbilder zu ver
weisen. 

Man ist driiben bestrebt, dieses Gefiihl menschlicher Bindung und 
den Geist der Kameradschaftlichkeit vom Tag des Eintrittes eines 
Mannes in den Betrieb an zu wecken. Wie dies geschieht, zeigen am 
besten einige Ausziige aus Drucksachen, wie sie in vielen Firmen jeder 
Arbeiter bei seinem Eintritt erhalt. 

So die Brown & Sharp Co.: ,;Es ist unser Wunsch, daB Sie sich ala 
ein Teil der Brown & Sharp-Organisation fiihlen. Dies ist Ihre Werk
statt, und unsere Interessen sind auch die Ihrigen. Zusammenarbeit 
und Einigkeit verbiirgen Erfolg sowohl fiir den EinzeInen wie fiir die 
Gesamtheit. Wir bitten den neuen Angestellten, sich mit unseren Me
thoden und Geschaftsgebaren vertraut zu machen, und nachdem er sie 
kennengelernt hat, ein dauernder und zufriedener Mitarbeiter von uns 
zu werden." 

Besonders kennzeichnend ist die Einleitung einer Broschiire der 
Swift Company: "Die Beziehungen zu unseren Angestellten entspringen 
lediglich dem Verantwortungsgefiihl, das jeder Unternehm,er fiir die 
Zufriedenheit und W ohlfahrt seiner Angestellten innerhalb und auBerhalb 
des Werkes haben muB. Wir haben eine Reihe von MaBnahmen, um 
den Kontakt mit allen Angestellten aufrechtzuerhalten. Wir betrachten 
diese MaBnahmen nicht als einen Ersatz fiir hohe Lohne, verniinftige 
Arbeitszeit und gesunde Arbeitsbedingungen. Diese Voraussetzungen 
miissen zuerst erfiillt sein, und auf dieser Grundlage wollen wir eine 
Zusammenarbeit im Sinne von gutem Willen und Loyalitat errichten. 
Dies hat mit W ohltatigkeit nichts zu tun. Es ist nur die Auswirkung 
einer ernsten Geschaftspolitik im Zusammenhang mit fortschrittlichem 
Denken und entspricht der Wiirde einer groBen und durchaus demo
kratischen industriellen Organisation." 

Sehr haufig wird von Anfang an ein Hinweis auf die MoglichkESit des 
Aufstieges gebracht, wie er z. B. in der Einleitung zu den Werkstatt
regeIn der Heinz Company zu finden ist: "Die Arbeit, die Sie erhalten, 
eollen Sie nur als eine Gelegenheit betrachten, Ihre Fahigkeit fiir groBere 
Aufgaben und fiir groBere Verantwortung zu erweisen. Wenn Sie voran 
kommen wollen, so betrachten Sie jede Tatigkeit nur unter diesem 
Gesichtspunkt. Warum sollte ein Biirojunge sich nur ala einen Post
verteiler betrachten und nicht als einen zukiinftigen Direktor der Com-

4 Ludwig, Fabrikbetrieb. 13 
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pany. Unser Arbeiter muB wissen, daB von seiner Arbeitsweise sein 
zukiinitiges Gehalt als Meister oder Abteilungsleiter abhangt. Viele 
andere haben diesen Weg gemacht." 

Diese Hinweise finden ihre praktische Auswirkung durch Befahi
gungskarten, die iiber jeden einzelnen Mann gefiihrt werden und in 
denen seine Wiinsche nach allenfalls hoherer und verantwortungsvollerer 
Stellung aufgezeichnet sind. Jedenfalls erhalt der Arbeiter, und das ist 
das Wichtigste, von Anfang an das Gefiihl, daB er ein Teil des, Unter
nehmens ist, daB sein Interesse mit dem des Unternehmens parallel 
lii.uft und daB ihm die Moglichkeit des Aufstieges geboten wird. 

Das Interesse am Werk sucht man auch vielfach dadurch zu wecken, 
daB jeder Arbeiter iiber die samtlichen Produkte, die sein UIiternehmen 
herstellt, unterrichtet wird. In vie.1en Firmen erhalt jeder Angestellte 
einen vollstandigen Satz der Kataloge u~d Drucksachen, vor allem jede 
Art von Material, das,er allenfalls aus dem Wunsch heraus erbittet, sich 
iiber dasFabrikail zu unterrichten. Beispiele konnen in fast beliebiger 
Zahl angefiihrt werden. Jeder, der einmal amerikanische Betriebe 
besichtigt hat, hat sie driiben gefunden. 

Eine starke Bindung wird ferner durch das Vorschlagssystem erzeugt. 
In sehr vielen Betrieben sind Vorschlagsformulare ausgehangt, auf denen 
jedermann seinen Vorschlag zur Verbesserung eines Arbeitsganges oder 
irgendwelcher Arbeitsverhaltnisse niederschreibt und einreicht. Die 
Methode, die an und fiir sich recht fruchtbar sein konn~e und Interesse 
am Werk weckt, hat vielfach dadurch versagt, daB di~ Leute das Gefiihl 
hatten, fiir brauchbare Vorschlage nicht geniigend entschadigt worden 
zu sein. Einer der groBen industriellen Verbii,nde hat deswegen Vor
schlage ausgearQeitet, nach denen die Leute im Verhaltnis zum tatsach
lichen Wert ihres Vorschlages entlohnt werden sollen. Dies geschieht 
dadurch, daB sie die ges~mten Ersparnisse, die sich aus dem Vorschlag 
ergeben, fiir einen bestimmten Zeitraum erhalten. So erhaltz. B. ein 
Arbeiter die Ersparnis, die wahrend 6 Monaten gemacht, ein Vorarbeiter 
die von 3 Monaten, ein Meister die von 2 Monaten. Abziige fiir besondere 
Werkzeuganschaffungen oder Einrichtungen sollen dabei im allgemeinen 
nicht gemacht werden. 

Eine besondere, vielfach angewandte MaBnahme, den Geist der Zu
sammenarbeit zu wecken, liegt darin, daB man die Belegschaft zur 
groBten Sparsamkeit im Betriebe anspornt und die dadurch gemachten 
Ersparnisse mit den Leuten teilt. Als Beispiel sei ein Auszug aus einem 
Bericht der Windsor Print Works gebracht: Es wurde fiir jede Abteilung 
~usammen mit dem' ArbeiterausschuB der Stand der okonomischen 
Entwicklung besprochen. AIle Ziffern wurden im Betrieb veroffentlicht. 
SparmaBnahmen wurden zusammen mit den Arbeitervertretern fest
gelegt. Der tatsachliche Verbrauch (an Kohlen, an Druckluft, an 
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Wasser, an Warme usw.) im Verhaltnis zur Produktion wurde alle 
14 Tage 6ffentlich an der schwarzen Tafel dargestellt. Alle auf Grund 
dieser Statistik errechneten Ersparnisse kamen zur Halfte der Firma, 
zur Halfte den Arbeitern zugute. Tatsachlich hob sich auch der Lohn 
unabhangig von der allgemeinen Steigerung im Durchschnitt um 11 
bzw. 15 bzw. 22% in den ersten drei Jahren. Von besonderem Interesse 
ist, daB der Bericht der Firma den Erfolg nicht in dem Geldgewinn, 
sondern in dem interessierten Zusammenarbeiten aller Leute erblickt. 

Eine weitere interessante MaBnahme, um die Zusammenarbeit zu 
betonen, sind die sogenannten Vorschlagsfeldzuge. Der Sportgeist der 
Amerikaner, der sich in allen LebensauBerungen geltend macht, wird 
dabei geweckt, und die Leute werden veranlaBt, einzeln oder .in Gruppen 
sich um die Preise fUr die besten Vorschlage zu bewerben. So hat es 
z. B. die Franklin Co., die ein billiges luftgekuhltes Auto herausbringt, 
vor einigen Jahren fertiggebracht, durch einen solchen Vorschlagsfeldzug 
die Herstellung jedes Automobils um 25 $ zu ermaBigen. Es wurden 
dabei 1251 Vorschlage eingebracht, von denen 503 angenommen wurden. 
Der Gewinner des ersten Preises konnte die Herstellungskosten der 
Kurbelwelle um 60 Cent ermaBigen. Interessant ist, daB der Gewinner 
des zweiten Preises 25 V orschlage einbrachte, die wohl angenommen 
wurden, von denen aber keiner eine direkte Verbesserung eines Arbeits
ganges betraf. Sie bezweckten nur eine verringerte Abnutzung der 
Arbeitsmaschinen, konnten also in dem Arbeitsprodukt selbst nicht in 
Dollars und Cent ausgedruckt werden. Alle ubrigen Vorschlage, die 
angenommen wurden, ermaBigten die Zeit des betreffendtlll Arbeits
ganges urn jeweils ein paar Minuten und erschienen genugend wertvoll, 
auch wenn sie nur eine halbe Minute sparten. Von besonderem Interesse 
ist der zusammenfassende Satz des Berichtes, wonach die Firma zu der 
Uberzeugung gekommen ist, "daB ein geschickter Arbeiter, sobald er 
selbst an der Verringerung der Zeit interessiert ist, sehr viel wertvoller 
ist als jeder Zeitnehmer fUr Zeitstudien". 

Eine Spekulation auf den Sportgeist der Amerikaner liegt auch in 
der Art und Weise, wie der Kampf gegen die Verschwendung in der 
Industrie (waste in industry) zum Allgemeingut der Arbeiterschaft ge
worden ist. Vor einigen Jahren diskutierte fast jeder Arbeiter und kleine 
Angestellte die bekannte Schrift von Hoover und jeder war bemuht, 
im Sinne dieser Schrift zu wirken, um der Nation die vielen Millionen 
und Milliarden von Dollars zu gewinnen, die heute noch verlorengehen 
- durch zu geringe Produktion (Hoover stellte fest, daB die Arbeitszeit 
nur zu 65% ausgenutzt sei), durch zuruckgehaltene und unterbrochene 
Produktion und durch sogenannte verlorene Produktion (der Verlust 
durch Krankheit und Unfalle wurde auf 2,8 Milliarden Dollar jahrlich 
geschatzt). 

13* 
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DaB driiben starke Klassengegensatze bestehen, wird kein denkender 
Beobachter bestreiten wollen. Wichtig ist aber, wie man auf beiden 
Seiten mit gutem Willen versucht, diese Gegensatze auBerlich nicht in 
Erscheinung treten zu lassen. Es sind kleine alltagliche Hoflichkeits
maBnahmen, die natiirlich die Gegensatze nicht ausltischen konnen, die 
aber dem wirtschaftlich Schwacheren immer ungemein wohl tun. Man 
legt Wert darauf, eine soziale und gesellschaftliche Gleichheit zu be
tonen, die in Wirklichkeit nicht vorhanden sein kann. In diesem Sinne 
tragt es allgemein zur Besserung des sozialen Friedens und der reibungs
losen Zusammenarbeit bei, wenn Direktor und Arbeiter, wie dies haufig 
geschieht, im gleichen Raum und zu gleichen Bedingungen ihr Friihstiick 
einnehmen. Der Arbeiter ist dann kein klassenbewuBter Proletarier, 
sondern ein gleichberechtigter Gentleman, keine Servilitat auf der einen, 
keine Arroganz auf der anderen Seite. Dies driickt sich auch in den 
gemeinsamen Ausfliigen aus, die haufig die Arbeiterschaft als Gaste 
der Firma zusammen mit den Leitern des Unternehmens macht. Es 
driickt sich auch in sogenannten Wohnungswettbewerben, Gartenwett
bewerben und in einer Reihe von Beziehungen auBerhalb des Unter
nehmens aus, die aber riickwirkend wieder die Zusammenarbeit im 
Betriebe selbst beeinflussen. 

1m besonders hohen MaBe wird das Gefiihl der Zusammengehorig
keit durch die Art der Werkszeitungen geweckt und gefordert. Sie sind 
in Tausenden von Firmen iiblich, und es mag von Interesse sein, hier 
kurz auf einen Bericht eines amerikanischen Indus~riellenverbandes, 
der Industrial Conference Board, hinzuweisen, der 490 solcher Zeitungen 
langere Zeit verfolgte und als ihre Aufgabe folgendes feststellte: 

"Als Hauptzweck und als iiberragend wichtig gilt die Entwicklung 
des Kameradschaftsgeistes unter den Angestellten. Es werden vor allem 
Angelegenheiten personlichster Art gebracht: Der eine hat eine neue 
Wohnung, der andere ein neues Automobil. Personliche Notizen iiber 
Heirat, Tod, Krankheit, Geburt usw., gesellschaftliche und sportliche 
Angelegenheiten, all das, was Teilnahme an Freud und Leid des anderen 
zum Ausdruck bringt, spielt die groBte Rolle. Neue Angestellte werden 
namentlich und im Bilde erwahnt. Es werden Preisausschreiben und 
Wettbewerbe fiir photographische Aufnahmen usw. erlassen, kurz die 
Zeitungen werden in dem Geiste gefiihrt, daB jeder sich 'als ein gern 
gesehenes Glied einer groBen Familie fiihlen und dariiber die Unperson
lichkeit des amerikanischen Erwerbslebens, die groBe Einsamkeit inner
halb der standartisierten Masse weniger empfinden soIl." 

Erst in zweiter Linie werden die Beziehungen zwischen der Firma 
und den Angestellten als wichtig betrachtet. Die Probleme des Unter
nehmens werden dargelegt, die Anschauungen der fiihrenden Manner 
veroffentlicht, ihr personlichstes Leben den Angestellten nahe gebracht. 
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An dritter Stelle steht bei diesen Aufgaben die Forderung des Stolzes 
auf die Arbeit. Die Werkzeitung bringt Ergebnisse der Vorschlagsfeld
ziigeund der laufenden Vorschlage. Jede besondere Leistung des ein
zelnen wird in der Zeitung gebracht. Man wiinscht keine ermiidenden 
Allgemeinheiten, vielmehr Sonderfalle, wie sie dem Angestellten tag
taglich vorkommen. Belehrende Artikel stehen an letzter Stelle. Viel 
wichtiger als die Belehrung ist die Tatsache, daB jedermann durch Nen
nung seines Namens, durch Veroffentlichung seines Bildes, durch Hinweis 
auf seine Leistungen, seine Familienangelegenheiten usw. immer wieder 
einmal zu einem gewissen Mittelpunkt des Interesses wird. 

Eine besonders starke Betonung der gemeinschaftlichen Interessen 
von Unternehmer und Arbeiter findet sich bei den Einrichtungen der 
amerikanischen Betriebsrate. Man glaube nicht, daB wir in dieser Be
ziehung mit einem mehr oder weniger guten Beispiel vorangegangen 
sind, indem wir Betriebsrate auf Grund staatlichen Zwanges geschaffen 
haben. In Amerika fing man bereits 1911 an, die Zweckma.6igkeit solcher 
zur Gemeinschaftsarbeit verbundenen "works councils" zu erkennen. Der 
erste wurde damals in Philadelphia gegriindet, und ihre Zahl ist dauernd 
im Wachsen. Heute kann man annehmen, daB mindestens die Halfte 
aller Betriebe nicht auf Grund eines Gesetzes, sondern in freiwilliger 
Erkenntnis der Zweckma.6igkeit einen Betriebsrat eingerichtet hat. 

Der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika ist aber der, 
daB bei uns in den meisten Fallen diese Betriebsrate sich als Angestellte 
und Beauftragte der Gewerkschaften fiihlen und geneigt sind, Politik 
in die Belegschaft hineinzutragen, bzw. den von den Gewerkschaften, 
also auBerhalb des Betriebes stehenden'Stellen, aufgestellten Programmen 
Geltung zu verschaffen. Sie werden bei uns fast immer finden, daB in 
einer wichtigen Angelegenheit der Betriebsratsvorsitzende seine Ent
scheidung solange vertagt, bis er mit den Gewerkschaftssekretaren sich 
besprochen hat. Nicht das Gedeihen des Betriebes, sondern die Ziele 
der Partei sind ihm die Hauptsache. 

Driiben ist aber der ausgesprochene Zweck der Betriebsrate immer 
der, gute Beziehungen zwischen allen ander Produktion beteiligten Stellen 
aufrechtzuerhalten und aIle Fragen friedlich zu IOsen. 

Als kennzeichnend sei der erste Paragraph der von der groBen 
Harvester Company aufgestellten Betriebsratsbestimmungen bjer an
gefiihrt, Hunderte und Tausende von anderen lauten ahnlich: "Die 
Angestellten und die Direktion schlieBen sich zu einem Verband zu
sammen, um ihre Beziehungen endgiiltig und dauerhaft auf der Grund
lage gegenseitiger Verstandigung und gegenseitigen Vertrauens zu be
festigen. Zu diesem Zweck sollen Angestellte und Direktion gleichma.6ig 
in allen Fragen der Werkspolitik zusammenarbeiten, soweit Arbeits
bedingungen, Gesundheit, Sicherheit, Lohnerhohung, Erziehung und 
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ahnliche Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses in Frage kom
men." 

Diese Art des Zusammenschlusses, die mit unserer Einrichtung 
Betriebsrat vielfach nur den Namen gemeinsam hat, bildet auch die Basis 
fiir Pensionskassen, Sparkassen und sogen. "Benefit" -Gesellschaften. 
Alles,. was bei uns in iibertriebenem MaBe der staatlichen sozialen Fiir
sorge zugewiesen ist, wird driiben von diesen gemeinschaftlich von 
Unternehmern und Arbeitern verwalteten Einrichtungen geleistet. Es 
liegt auf der Hand, daB dadurch das Gefiihl der Zusamrriengehorigkeit 
und die Tendenz des engen Zusammenarbeitens in hohem MaBe gestarkt 
wird. 

Auf dieser Grundlage des Zusammenarbeitens entwickelt sich driiben 
auch eine hochst interessante Einstellungder Arbeiter gegeniiber dem 
Kapital. Arbeiter und Unternehmer fiihlen sich als eine Interessengruppe 
gegeniiber der Kapitalmacht. Der Unternehmer wird - und das mit 
vollem Recht - weniger als Vertreter des Kapitals, sondern als ein 
Angestellter hoherer Rangordnung betrachtet. Die Arbeiterschaft be
kommt infolgedessen Verstandnis dafiir, daB die Frage des Kampfes 
zwischen Kapital und Arbeit auch auf friedlichem und evolutionarem 
Weg gelOst werden kann, daB keinerlei soziale Umwalzungen notwendig 
sind, daB Programme nichts helfen und daB alles seinen organischen Weg 
gehen wird. Mi t c hell, ein sehr angesehener Arbeiterfiihrer, erklarte: 
"Die Zukunft wird die volle Harmonie zwischen Kapital und Arbeit, 
die jetzt nur voriibergehend gestDrt ist, wieder herstellen". Tatsachlich 
wird driiben der Arbeiter in immer hoherem MaBe Kapitalist. Gewerk
schafts- und Arbeiterbanken spielen eine immer groBere Rolle, die Zahl 
der kleinen Aktienbesitzer ist im Wachsen. Die Arbeiterschaft hat nicht 
nur Interesse an der Steigerung der Produktion, sondern sie nimmt auch 
daran finanziellen Anteil. Diese Synthese zweier verschiedener Welten 
laBt das Verstandnis dafiir aufdammern, daB die Industrie nicht nur 
von der Geld- und Gewinnseite aufgebaut werden darf, sondern daB das 
volkswirtschaftlich wichtige Produkt die Hauptsache ist, daB der Wille 
zu niitzen und Werte zu schaffen, im V ordergrund stehen muB und daB 
dabei das Geld als Nebenprodukt reichlicher abfallt als bei den Ge
dankengangen alter Schule, die nur ein Interesse an Zins kennt. Das 
Beispiel von Ford ist dafiir richtunggebend gewesen und wird sich sicher 
in den nachsten Dezennien gewaltig auswirken. Es kann aber hier nicht 
der Platz sein, diese Zusammenhange darzustellen. Es solI nur darauf 
hingewiesen werden, daB die friedliche Verstandigung zwischen den an 
der Produktion beteiligten Faktoren, das harmonische Zusammenarbei
ten, auch die Wege ebnet, um vielleicht den groBen Zwiespalt Kapital 
und Arbeit auszugleichen. 

Soviel iiber die MaBnahmen, die geeignet sind, die Beziehungen von 
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Mensch zu Mensch friedlich zu gestalten und ein harmonisches Zusammen
arbeiten zu ermoglichen. DaB wir davon vieles fUr Deutschland iiber
nehmen konnen und miissen, liegt auf der Hand. Es darf aber nicht 
iibersehen werden, daB die Auswirkung dieser MaBnahmen immer von 
den bei uns ganz anders gearteten sozialen Hintergriinden abhangig ist 
und daB wir uns einen vollen Erfolg nur dann versprechen konnen, wenn 
diese sozialen Verhaltnisse allmahlich geandert werden. 

Der Hebel zu ihrer Anderung muB aber im Betrieb selbst angesetzt 
werden. Wir miissen versuchen, im Betrieb all diesen bisher skizzierten 
Uberlegungen Eingang zu verschaffen. Wir miissen Zellen und Kristalli
sationspunkte bilden, die allmahlich in eine groBe geistige Bewegung 
iibergehen und eine ganz andere wirtschaftliche und soziale Atmosphare 
schaffen. 

Der Amerikaner hatte es bei seinen sozialen Bedingungen leicht, den 
Arbeitsfrieden im Betrieb zu erhalten. Wir miissen den Arbeitsfrieden 
in den Betrieben schaffen, urn ahnliche soziale auBere Bedingungen all
mahlich zu gestalten, wie sie dem Amerikaner die Natur und ein giitiges 
Geschick von Anfang an gegeben hat. 

Wie sehr diese Bestrebungen bei uns in Deutschland bereits Leben 
gewonnen haben, braucht hier wohl nicht ausgefUhrt zu werden. Manche 
Firmen, besonders solche, die unter amerikanischem KapitaleinfluB 
stehen, haben Einrichtungen wie die oben skizzierten fast genau nach
geahmt und im Rahmen des bei uns moglichen schone Erfolge erzielt. 
Das Wesentliche ist eben immer, die Erfolgsmoglichkeiten bei uns richtig 
einzuschatzen; wir konnen in unserer Lage nicht erwarten, daB wir durch 
solche KameradschaftlichkeitsmaBnahmen von heute auf morgen einen 
vollkommenen Wirtschaftsfrieden erzielen. Die Gegenseite ist geneigt, 
es als schone Geste zu werten, und kann nur langsam zum Verstandnis 
dafiir erzogen werden, daB aIle guten Willens sein miissen. Das darf 
aber keinen Betriebsleiter hindern, dauernd in dieser Richtung weiter 
zu arbeiten und immer wieder zu zeigen, daB er diesen guten Willen in 
vollstem MaBe entgegenbringt. 

Nebendieser Bewegung, die Beziehungen von Mensch zu Mensch als 
Basis fUr eine gute Zusammenarbeit zu entwickeln, haben wir eine weitere 
Bewegung, die es sich zum Ziel setzt, das Verhaltnis des Menschen zu 
seiner Arbeit selbst mit neuem Gehalt und mit Wert zu erfiillen, und auf 
dieser Grundlage eine geistige Gleichrichtung und damit ein gutes 
Zusammenarbeiten aller zu erreichen. Selbstverstandlich konnen solche 
Bewegungen Aussicht auf Erfolg nur dann haben, wenn sie gleichzeitig 
dem Egoismus des Einzelnen Rechnung tragen. Der Wirtschafts
egoismus ist immer das treibende Element; ethische und ideelle Gesichts
punkte haben im Wirtschaftsleben nur dann Uberzeugungskraft, wenn 
nachgewiesen werden kann, daB sie sich letzten Endes bezahlt machen. 
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DaB aber das Bediirfnis nach einem geistigen Gehalt der Arbeit, 
nach der Tatigkeit als Beruf im eigentlichen Sinne des Wortes und nicht 
nur als einer gleichgiiltigen'Methode des Geldverdienens, im altenEuropa 
sehr stark ist, das scheinen zwei Bewegungen zu beweisen, die sich in 
letzter Zeit durchgesetzt haben. Sie sollen als Symptome neuer sozialer 
Wege hier skizziert werden. Weltwirtschaftlich gesehen sind sie noch 
keinesfalls zu iiberragender Bedeutung angewachsen - sie sind aber 
kennzeichnend fUr das Emporkommen eines neuen Geistes in der 
Industrie. 

Die eine kniipft sich an den Namen von Bata, des groBen Schuh
fabrikanten in Bohmen, die andere an den Namen Friedrich, Pro
fessor in Karlsruhe. 

Wahrend Taylor verlangte, daB in der Werkstatte selbst keinerlei 
Initiative ergriffen werden diirfe, daB, wie er sagte, die "Initiativ
Periode" zu Ende sein sollte, verlangt Bata ein "unbedingt initiatives 
Verhaltnis des Arbeiters zur Produktion". Er hat es mit groBem Erfolg 
verstanden, das arbeiterische 10hnmaBige Denken des Angestellten in 
ein unternehmerisches umzuwandeln und mit diesem Grundsatz in 
wenig Jahren ein groBes bliihendes Werk aufzustellen. Er istoft mit Ford 
verglichen worden, und tatsachlich haben beide auch vieles gemeinsam: 
Die starke Betonung des Dienstes am Kunden, und das Bestreben, 
moglichst billig zu produzieren, indem zuerst billige Preise des Produktes 
festgelegt werden und dadurch ein Zwang zur Verbesserung in der Her
stellung geschaffen wird. Hier wie dort kreist das Geld unabhangig von 
Banken immer wieder im Unternehmen und wird immer wieder zur 
Verbilligung des Produktes und zur Erhohung der Lohne verwendet. 
Es ist nicht Zweck, sondern Mittel, um wirtschaftliche Werte zu schaffen. 
Hier moglichst billige Automobile - bis zu 8000 taglich; dort moglichst 
billige Schuhe - bis zu 75000 taglich. 

Der Unterschied liegt aber in der angestrebten geistigen Einstellung 
des Arbeiters zu seinem Werk. 

Ford ist der Auffassung, daB, wenn es hoch kommt, 5% der Arbeiter 
wirklich denken und wirklich Verantwortung tragen wollen. Er ver
zichtet deshalb bewuBt darauf, seelische Beziehungen zwischen dem 
Arbeiter und seinem Produkt zu schaffen. Seine Tendenz ist die, die 
Arbeitszeit moglichst zu verkiirzen und moglichst hohen . Lohn zu ge
wahren. Damit solI MuBe und die Moglichkeit, diese MuBe angenehm zu 
gestalten, geschaffen werden. Der Mensch als Gesellschaftswesen mit 
geistigen Anspriichen und Zielen fiihrt also bei Ford gewissermaBen 
ein Sonderdasein, getrennt von dem Menschen als Arbeiter. Er ist 6 
oder 8 Stunden ill Tage mit moglichst gutem Wirkungsgrad taylorisiert, 
um dann die iibrige Zeit desto freier und besser genieBen zu konnen. 

Bata dagegen versucht, den Menschen mit der Produktion sEplbst see-
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tisch zu verbinden und uberw'eist ihm ein moglichst hohes MaB von Ver
antwortung an der Produktion. In diesem Bestreben hat er eine Orga
nisation geschaffen, bei der aIle Angestellten des Unternehmens ge
meinsam zueinander in geschaftlichen Beziehungen stehen, indem sie 
einander ihre Halb- und Fertigfabrikate verkaufen. Die Fabrikation 
ist in 250 Abteilungen geteilt. In jeder Abteilung ist ein Vorarbeiter 
mit seinen Leuten, der gewissermaBen als Pachter mit geliehenem 
Kapital- Werkstatt, Maschinen, Energie usw. - arbeitet. Die Abtei
lung erzeugt ein bestimmtes Produkt und ist durch einen Handelsvertrag 
mit den anderen Abteilungen verbunden. Die Gewinnverrechnung jeder 
Abteilung erfolgt wochentlich und ist in jedem Raum so veroffentlicht, 
daB jedes Mitglied jeder kleinen Produktionsgenossenschaft sie kon
trollieren kann. Infolgedessen versucht jede Abteilung die besten Leute 
zu halten, weniger gute auszumerzen, einen Wechsel zu vermeiden, 
moglichst sparsam mit dem Material umzugehen und moglichst wirt
schaftlich zu produzieren. Es handelt sich also nicht darum, daB, wie 
bisher, der Unternehmer einseitig die Verantwortung tragt, sondern die 
Werkstatten arbeiten in Selbstverwaltung, und jeder ubernimmt seinen 
Teil an der Verantwortung. Eine neue Art der Arbeitsverfassung steht 
somit im Mittelpunkt dieser Wirtschaftsreform. 

Daruber hinaus wird fiir einen engen Zusammenhalt aller Angestellten 
durch zentrale Verpflegung, durch Schulen, durch die Zur-Verfugung
Stellung von W ohnungen und durch gemeinsame Erholung, kurz durch 
all die Mittel gesorgt, die in Amerika zur Forderung des Zusa~menhaltes 
und des Gemeinschaftsgedankens schon seit Jahren angewandt werden. 
Von besonderem Interesse ist eine Lehrlingsschule, in der 600 Internisten 
in diesem Geist der Verantwortung und der Selbstdisziplin erzogen werden. 

Selbstverstandlich wird ebenso wie gegen das Fordsystem auch gegen 
das System Bata viel eingewandt; aber man fragt sich. ob diese Ein
wendungen nicht hauptsachlich von Leuten stammen, die an der Pflege 
gespannter Beziehungen zwischen Unternehmer und Arbeiter Interesse 
haben und denen es das Programm verdirbt, wenn in der Wirtschaft 
neue Bewegungen hochkommen, die so stark auf das gemeinschaftliche 
Interesse von Unternehmer und Arbeiter abzielen. Der Erfolg spricht 
jedenfalls bisher fur Bata. Es mag sein, daB der Organisation noch 
Mangel anhaften - maBgebend fiir unsere Betrachtung ist abel', daB 
uberhaupt heute und besonders in Europa, wo alles auf Verantwortungs
losigkeit hinzielt, ein Unternehmen in so kurzer Zeit zu einer solchen 
Blute gebracht werden konnte, das ganz auf der Grundlage des ver
antwortlichen und unternehmerischen Denkens des Arbeiters aufgebaut 
ist. Hier sind zweifellos neue Wege einer Zusammenarbeit, die, selbst 
wenn sie vorubergehend wieder zum Scheitern verurteiIt werden sollten, 
doch richtunggebend fur die Zukunft sind. 
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Eine ahnlich symptomatisch zu bewerlende Erscheinung ist die Be
wegung, die an den Namen des Professors Friedrich in Karlsruhe 
gekniipft ist. Es handelt sich dabei um hochwertige psychologische 
Erziehungsarbeit zur Herbeifiihrung klaren gleich gerichteten Denkens 
im Betrieb, also nicht um Vorschriften und Statuten, nicht um Psy
chotechnik, nicht zunachst um Bildung der Fachkenntnisse, sondern 
um Bj.ldung des Charakters. Man ist bestrebt, durch Belehrung des 
Arbeiters in ihm ein starkeres Gefiihl der Kraft und Zufriedenheit wach
zurufen und damit der Arbeit selbst mehr Gehalt zu geben. Wahrend 
also das amerikanische Vorbild die menschlichen Beziehungen gewisser
maBen parallel zur Arbeit entwickelt, verlegt Friedrich die Wurzel der 
Beziehungen in die Arbeit selbst. Das Primare ist diese charakterliche 
Bildung und erst sekundar werden diese Werte bewuBt in den Dienst 
der Produktion gestellt. Hierfiir dient eine Fahigkeitsschule, in der das 
Wesen der betreffenden Tatigkeit erklart und gelehrt wird, die aber 
in der Hauptsache einen Geist der Kameradschaftlichkeit zu fordern 
bestrebt ist. All dies geschieht nicht einer Philosophie,einem Dogma, 
einer Ideologie zuliebe, sondern bewuBt zur Forderung des besten 
Wirkungsgrades der Zusammenarbeit. Dieser Geist der Kameradschaft
lichkeit kann ebenso wie der des richtigen Fiihrens und Sichfiihren
lassens gelehrt und gelernt werden. Gerade weil das Fiihrerproblem 
hierbei eine so groBe Rolle spielt, setzt die Bewegung nicht nur unten 
beim Arbeiter, sondern auch oben beim Betriebsleiter und in der Mitte 
beim Meister an. 

Die Erfolge zeigen, daB es sich nicht lediglich um n~ue psychologische 
Methoden handelt, um ein akademisches Experiment, sondern daB tat
sachlich durch diese Erziehung ein harmonischer Ablauf der Arbeiten 
innerhalb der Abteilungen, zielbewuBtere Handlungen der Meister und 
verstandnisvolle Behandlung der Arbeiter erreicht wird und daB durch 
diese Zusammenarbeit die Produktionsziffer wesentlich steigt. 

Die von der Anstalt fiir Arbeitskunde in Saarbriicken in die Praxis 
eingefiihrte Bewegung umfaBt heute bereits Betriebe mit insgesamt 
70000 Mann, und alle Berichte sprechen von Hebung der Arbeitsfreude, 
die sich als positive Leistung wirtschaftlich ausdriickt. Die Produktions
steigerungen werden zu 20 und 25 % festgestellt und der Wechsel der 
Belegschaft als ganz wesentlich geringer angegeben. Von· Interesse ist 
die Forderung eines der letzten Berichte, wonach in jedem groBeren 
Werk wenigstens ein Beamter hauptamtlich mit den menschenwirt
schaftlichen Arbeiten befaBt werden solI. Eine iihnliche Forderung wird 
schon seit langerer Zeit in Amerika durch die Management Association 
erhoben undman verlangt iiberall einen Personalleiter, "der fahig ist, 
alle Dinge vom Standpunkt des Arbeiters aus zu betrachten". 

Das Wichtigste erscheint jedenfalls das zu sein, daB man hier die 
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Frage der Zusammenarbeit an der Wurzel anpackt und daB man prak
tische Erziehungsarbeit leistet. Und zwar da, wo sie in erster Linie 
notwendig ist, bei dem einzelnen Arbeiter und Meister. Hier gute Be
ziehungen und Verstandnis fUr die Notwendigkeit der Interessenge
meinschaft zu schaffen, ist das Kernproblem. Wir diirfen, wie Gary 
schon 1910 in seiner beriihmten Programmrede sagte, die Arbeiterschaft 
nicht als Masse, sondern als Summe von Personlichkeiten nehmen, zu 
denen wir Fiihlung von Person zu Person aufrechterhalten. Und per
sonliche Fiihlung kann nur durch die Meister und Vorarbeiter geschaffen 
werden. Diese richtig auszuwahlen und zu erziehen, ist ein ganz wesent
liches Moment fUr gedeihliche Zusammenarbeit. Nicht die Fachkennt
nisse und die groBere Handfertigkeit diirfen bei der Wahl ausschlag
gebend sein, sondern es sind in erster Linie Charaktereigenschaften, die 
einen Mann zum Meister geeignet machen; er muB seine Belegschaft 
wirklich fUhren konnen, geistigen EinfluB auf sie nehmen und mit ihr 
so zusammenwachsen, wie ein guter Unterleutnant mit seinem Zug. 
Uber das Meisterproblem ist gerade in letzten Jahren viel geschrieben 
und geredet worden. Es kann nicht Zweck dieser AusfUhrungen sein, 
oft Gesagtes zu wiederholen, es sei aber ein wertvoller Vortrag erwahnt, 
den Urwick iiber diese Frage bei der Cambridger Sitzung der IRI im 
Jahre 1928 gehalten hat. 

In den angelsachsischen Landern hat sich in den letzten Jahren, wo 
der friihere Ruf scientific management schon langst durch den Ruf 
personal management abgelOst wurde, eine Reihe von Zentralstellen 
gebildet, bei denen Erfahrungen beziiglich der Gestaltung der Zusammen
arbeit zusammenlaufen. Die wichtigsten dieser Stellen wurden oben 
genannt. Es sei in diesem Zusammenhang auch auf das deutsche Dinta 
hingewiesen, das eine zentralisierte Ausbildung junger Betriebsingeni
eure gerade in der Richtung des reibungsfreien Zusammenarbeitens zum 
Zweck hat. Auf Einzelheiten kann auch hier nicht eingegangen werden, 
denn bei einer zusammenfassenden Darstellung, wie ich sie geben wollte, 
kann nur die Tendenz der Entwicklung gekennzeichnet werden. Und 
iiber diese Tendenz der mechanisch-soziologischen Periode des Maschinen
zeitalters laBt sich zum SchluB zusammenfassend sagen: 

Wahrend man bisher zur Erzeugung des Reichtums nur die weit
gehende Ausniitzung der Naturkrafte und die Rationalisierung der 
Arbeitsverfahren kannte, fiihrt die neuere Zeit mit immer starker wach
sendem BewuBtsein das Moment der friedlichen Zusammenarbeit im 
Betrieb, der Harmonie aller am ProduktionsprozeB beteiligten Faktoren 
als im hochsten MaBe Werte schaffendes Moment in die Bilanz ein. 
MaBgebend fUr diese Bewegung wurde Amerika, wo dank der durch 
Natur und Entwicklung gegebenen Umstande eine besonders giinstige 
soziale Atmosphare und damit der Boden fUr ein freundschaftliches 
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Zusammenarbeiten gegeben war. Sehr viel ungiinstigere Verhiiltnisse 
findet dieser neue Geist der Industrie in Deutschland vor. Tradition 
und Rasseveranlagung lieBen eine viel starkere soziale Spannung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer entstehen; diese Spannung hat 
lange Zeit verhindert, daB MaBnahmen zur Erzielung des Wirtschafts
friedens nicht die Auswirkung finden konnten, die den namlichen MaB
nahmen in USA. als natiirlicher Erfolg beschieden war. Wir miissen 
in diesen Dingen einen sehr viel schwereren und ernsteren Weg gehen. 
Erkenntnisse, die dem gliicklichen Amerika gewissermaBen in den 
SchoB fielen, muBten bei uns durch materielle und geistige Auseinander
setzungen, durch eine lange Periode intellektueller Not erkampft werden. 
Reute kann man annehmen, daB die Erkenntnis der Notwendigkeit 
verniinftiger Beziehungen zwischen allen an der Produktion beteiligten 
Personen, die Erkenntnis von der praktischen Unfruchtbarkeit eines 
Sozialismus marxistischer Richtung, der sein Rei! in Klassenkampfen 
und in der Kontrolle der Produktionsmittel sucht, bereits stark genug 
in das BewuBtsein der Allgemeinheit eingedrungen ist, um eine mehr 
und mehr wachsende Entspannung der sozialen Beziehungen in nicht 
allzu ferner Zukunft erwarten zu lassen. 

Wir konnen diesen ProzeB nicht andern und kaum beschleunigen. 
Wir miissen aber bemiiht sein, ihn zu erkennen und ihm die Wege zu 
ebnen. Das Beste was wir dazu tun konnen, ist die Erfiillung dessen, 
was Goethe die Forderung des Tages nannte, d. h. jeder arbeite in 
seinem kleinen Kreise und scheue sich nicht, durch Alltagshandlungen 
zur Losung der sozialen Frage beizutragen. 

Buchdruckerei Otto Regel G. m. b. R., Leipzig. 
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