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Vorwort. 

Obwohl die Elektrizitiitsindustrie zu den jlingsten deutsehen 1n
dustriezweigen gehort, hat sie im Verlaufe del' letzten zwei J ahrzehnte 
so schnell an Bedeutung gewonnen, dag sie mit ihren Erzeugnissen 
heute den Weltmarkt beherrseht und in techniseher Hinsieht neben del' 
del' Vereinigten Staat en den ersten Rang einnimmt. 

Die yon J ahr zu J ahr steigende Leistung del' Angestellten, die 
del' Elektroindustrie ihre Lebensarbeit widmen, insbesondere aneh ihre 
vielseitige produktive 'I'iitigkeit, welche einen wesentlichen EinfluB auf 
die Entwieklung dieses Erwerbszweiges ausiibt, bildet ohnc Zweifel 

einen wiehtigen Faktor des deutsehen VolkseinkoJ11l1lens unrl bietet 
daher aueh fLir die wissenschaftliehe U ntersuehnng manche neuen be
dentungsvollen Probleme. Welches die Leistungen dieses Stan des sind, 
wie er zum BewuBtsein seiner Berufs- unrl Erwerbsinteressen allmahlich 
gelangt ist, und von welchen sozialen unrl wirtschaftliehen Bedingnngen 
die Einkommens - llllrl LebenRverhaltnisse dieser Pri vatangestellten ab
hangen, dies darzulegen soil in del' vorliegenden Arbcit versllcht werden. 

Offizielle statistisehe Erhebungen libel' clie Pri vatangesteHten in 
del' deutsehen Elektroindustrie Jiegen nicht VOl'. Wir miissen nns daher 
neben del' Berufsstatistik auf eine Erhebung stiitzen, die im Jahre 1907 
vom Bureau flir Sozialpolitik unter finanzieller U nterstiHzllng des Bundes 
del' technisch-industriellen Beamten veranstaltet wurde und die hereits 
die Basis flir die von Dr. Reinhold Hekel bearbeitete ,,8tutistik tiber 
die Lage der technisehen Privatbeamten in Grog-Berlin" 1 bildete. 

Aus diesel' Erhehung scheiden bei del' vorliegemlen Arheit alle 
Angestellten aus, die nicht in der Elektroindustrie hcsehiiftigt sind. Es 
wmden farner auch die Lehrer und Assistenten an Hochsehulen aus
genommen, weil ihre nitigkeit nicht als eine industrielle angesehen 
werden kann. Die als heratende 1ngcnieure odeI' mit Revisionen 

elektrischer Anlagen beschliftigten Angestellten stehen indessen Zllr 1n-

1) Jena 1908. 



4 

dustrie in so enger Beziehung, da~ diese aus un serer Betrachtung nicht 
ausgeschlossen werden dilrfen. 

In der Jackelschen Statistik muBten eine groBe Anzahl Erhebungs
bogen unberiicksichtigt bleiben, weil sie von Angestellten eingesandt 
wurden, die nicht in GroB -Berlin beschaftigt waren. Diese Bogen 
wurden, soweit Elektrotechniker in Frage kommen, fUr die Statistik 
der jetzigen Untersuchung, die sich ja nicht nur auf GroB-Berlin er
strecken solI, mit herangezogen. 

Herr Professor Dr. Passow, Aachen, hat mir bei der vorliegenden 
Arbeit zahlreiche wertvolle Anregungen zuteil werden lassen. Durch 
Entgegenkommen des Herrn Professor Dr. Ernst Francke, Berlin, wurde 
mir das Material der vorerwahnten Erhebung vom Jahre 1907 fUr meine 
Untersuchungen iiberlassen. Der Bund der technisch-industriellen Be
amten gestattete mir die Benutzung seines Archivs, und an der stiidtischen 
Handelshochschule zu Koln wurde mir von den Herren Bibliothekaren 
mit gro~er Bereitwilligkeit die reichlich vertretene volkswirtschaftliche 
Literatur zuganglich gemacht. Allen bringe ich an dieser Stelle meinen 
Dank zum Ausdruck. 

Die Organisation der Betriebe und die Lage der Angestellten wurde 
auf Grund der Verhaltnisse geschildert, welche bei den groBen kombi
nierten und Spezialbetrieben vorherrschend sind. Hierfilr liegen zum 
Teil personliche Erfahrungen vor. 
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Einleitung. 

TIber die eigenartige Entwicklung der elektrotechnischen Industrie 
in Deutschland, die zum Teil allgemein bekannt ist, sollen hier uur 
einige kurze Bemerkungen vorausgeschickt werden. 

Die Anfange der Elektroindustrie in Deutschland lassen sich bis 
zum Jahre 1847 zuruckverfolgen. In diesem Jahre begrundete der 
Artillerieleutnant Werner Siemens in Berlin, Schoneberger-StraEe 19, mit 
dem Mechaniker Halske zusammen eine Werkstatt, in welcher zllniichst 
10 Arbeiter mit der Herstellung von Telegraphen-Apparaten, Liiute
werken fUr Eisenbahnen und Drahtisolierungen beschiiftigt wurden.1 

Als del' jungen Firma im Jahre 1849 von der preuEischen Re
gierung der Bau der ersten unterirdischen Telegraphenlinie yon Berlin 
nach Frankfurt a. M. ubertragen wurde, stieg die Zahl der Arbeiter auf 32. 
Vier Jahre spiiter wurde die erste submarine russische Kabellinie 
YOn Kronstadt aus fertiggestellt. Der weitere Ausbau der Telegraphen
netze und die Vervollkommnung der Apparate und :rrIeEinstrumente 
hatte eine VergroEerung del' Fabrik zur Folge, die 1862 bereits 
125 Arbeiter beschaftigte. 

Mit Siemens' Erfindung der dynamoelektrischen Maschine im Jahre 
1866 wurden der Elektrizitat in der Krafthbertragungs- und Beleuchtungs
technik ungeahnte Anwendungsgebiete erschlossen. 

Der Betrieb der Firma vergroBerte sich jetzt rapide, so daE nach 
ihrem 25jiihrigen Bestehen im Jahre 1872 die Zahl der Arbeiter 543, 
die der Beamten 4~ betrug. In dieses J ahr fiillt auch die Begri.lndung 
der mit einem Kapital von 180000 M. filr die Angestellten gestifteten 
Alters- und Invaliditiits-Pensionskasse, die den Zweck haben sollte, der 
Firma in ihrer gesunden Weiterentwicklung eine standige und freudige 
Mitarbeiterschaft zu sichern. 

In London wurde 1858 von Wilhelm Siemens eine Fabrik be
griindet, die 1862 etwa 80 Arbeiter zahlte und in den folgenden Jahren 

1) Howe, Siemens ,y- Halske, Ruckblick am Tage des 50jahrigen Bestehens 
der Firma, S. 5. Berlin 1897. Ehrenberg, Die Unternehmungen der Gebriider Siemens. 
Jena 1906. 
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ebenfalls sehr schnell an Umfang zunahm. Das 1855 in Petersberg zum 
Bau von Telegraphenlinien erofi'nete Bureau entwickelte sich im Laufe 
del' Jahre gleichfalls zu einem grolilen Fabrikationsbetriebe. In Wien 
wurde 1897 ein Zweigbetrieb aufgenommen. 

In Nlirnberg entstand 1873 die Fabrik von Schuckert, die zunachst 
nul' Telegraphenapparate und spater auch Maschinen anfertigte. Ihre 
Arbeiterzahl betrug nach zehnjahrigem Bestehen 156.1 

Unter Mitwirkung 2 von Siemens & Halske rief Emil Rathenau 
im Jahre 1883 ein weiteres Unternehmen, die deutsche Edison-Gesell
schaft, mit einem Grlindungskapital von 5 Millionen Mark ins Leben. 
Sie nahm 1887 den N amen "Allgemeine ElektriziHitsgesellschaft" an 
und entwickelte sich nach LoslOsung von Siemens & Halske aus einer 
klein en Gllihlampenfabrik zu einem bedeutenden Konkurrenzbetriebe 
auch auf dem Gebiete del' Maschinenfabrikation. 

Die U mwandlung von Siemens & Halske in eine Aktiengesellschaft 
mit 35 Millionen Mark Aktienkapital erfolgte 1897. 

Wahl' end im Jahre 1903 in Deutschland noch 7 groBere Elektrizitats-
gesellschaften mit 10 oder mehr Millionen Mark Kapital bestanden, namlich: 

1. Allgemeine Elektrizitats- Gesellschaft mit 60 Millionen, 
2. Siemens & Halske, Aktien-Gesellschaft mit 54,5" 
3. Elektrizitats- Aktien - Gesellschaft vorm. Schuckert mit 42 

" 4. Union Elektrizitats-Aktien-Gesellschaft mit 24 
" 5. ElektriziHits-Aktien-Geselischaft Helios mit 20 
" 6. Aktien-Gesellschaft Elektrizitiitswerke vorm. Kummer 

& Co. mit. 10 
" 7. Elektrizitats-Aktien- Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer 

& Co. mit. . 10 
" 

hat sich seitdem ihre Zahl erheblich verringert. 

1m Jahre 1903 wurde die Starkstromfabrikation von Schuckert mit 
del' von Siemens & Halske zu den Siemens-Schuckert Werken G. m. b. H. 
(Stammkapital 90 Millionen Mark) verschmolzen. 1m folgenden Jahre 
ging die Union in del' A.E.G. auf, die gegenwartig liber 155 Millionen 
Mark Aktienkapital und 170 Millionen Mark Reservekapital verfligt. 
Dem A.E. G.-Konzern wurde 1903 noch die elektrotechnische Abteilung 
von Gebr. Korting angegliedert. Die E.A.G. vorm. Kummer & Co. 
machte 1901 Konkurs, wahrend die El.-A.-G. Helios 1905 in Liquidation 

1) Koch, Die Konzentrationsbewegung in der deutschen Elektroindustrie. 
Munchen 1907. 

2) Nochimson, Die elektrotechnische Umwalzung, S.77. Zurich 1910. 



trat nnd deren Fabrik zu Kaln - Ehrenfeld von der A. E. G. nnd den 

S. S. W. anfgekallft nnd stillgelegt wllrde. Die Lahmeyerwerke fnsionierten 

sich 1905 mit der Felten & Gnilleaume A.-G. Zll den Felten &: Gnilleaume

Lahmeyerwerken A.-G. Zwischen den Felten &: Guilleanme-W erken und 

der A.E.G. wurde 1910 eine Interessengemeinschaft gegrl1ndet, wobei die 

Lahmeyerwerke in Frankfurt a. M. von del' A. E. G. ubernommen und als 

selbstandiger Betrieb in eine besondere Aktiengesellschaft (A. E. G. Lah
meyerwerke) verwandelt wurden, und zwei Jahre clarallf entschlossen 

sich die S. S. W. zn einer finanziellen Annahernng an clie Bergmann

Elektrizitiits-Werke t, Aktiengesellschaft, die im Jahre 1803 begrl1ndet 

wurde, heute tiber ein Aktienkapital von 52 llillionen Mark verfLigt 

und ca. 8000 Personen beschilftigt. 

Die Konzentrationsbewegllng ist auch auf dem Gebiete der Akku

mnlatoren - Industrie Zll verfolgen. Die filhrencle Rolle hat hier clie 

Akkumlliatorenfabrik, L'l.ktien-Gesellscbaft, Berlin libernommen, clie 1890 
unter lIitwirkung del'S. & H. A.-G. und der A.EJ}. mit 4,5 :Ylillionen 

:NIark ins Leben gel'l1fen wurde, im Laufo der Zeit eine Anzahl kleinerer 

Betriebe 2, namlich die 

Akkumulatorenfabrik Gelnhausen, G. m. b. H., 

Akknmlliatorenwerkfl Oberspree, A.-G., 

Akkulllulatorenfabrik N eUl11l1hl, }Iorian & Co., 

Akkul1l11latorenwerke System Pollak, 

Akknmnlatorenwerk E. Schulz, Witten a. d. Ruhr, 

Berliner Akkumnlatoren- und ~Jlektrizitats- Gesellschaft m. b. H., 
PflUger },kkul11ulatorenwerke, Aktien - Gesellschaft 

und anclere in sich aufnahl11 3 und seit 1905 liber ein Aktienkapital 
von rllnd 8 lUillionen lIark verfligt. 

Aul3erhalb clieses Konzerns stehen clie Akkumlllatoren -Werke 
Gottfried Hagen, Kalk, uml die AkkumuJatoren- und Elektrizitatswerke 
vorm. W . .A. Boese S: Co. Letr-tere mllBten seit clem Jahre 190n bereits 
zweimal saniert werden. 

Nach diesen vielfachen Veranderungen und Verschmelzllngen find en 

sich heute zwei groBe Gruppen, del' Siemens-Schuckert- und del' A. E. G.

Felten & Guilleaume-Konzern, die dem deutschen "Markt im wesentlichen 

das Gepriige geben. Daneben spielen freilich noch die Bergmann EI.-W. 
A.-G. und die Fabrikations-Abteilung del' Brown Boveri & Co .A.·G. 

1) E. T. Z. 1£)]2, S.414. 
2) Handbuch del' Politik, Rothschild, Berlin-Leipzig 1912/13, Ed. 2. Emil 

Budde, Elektrizitiitskollzcrtw S. 371. 
3) Xochimson, Die eleklrotechnischo Ull1\\;i!zung, S. SS. Ziirich 1810. 
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in Mannheim sowie zahlreiehe Spezial£abriken fiir Herstellung von 
Masehinen, Sehaltapparaten, Widerstanden, MeBinstrumenten, Telegraphen
und Telephon - Apparaten, Installations- und Isoliermaterialien, Kabel, 
Leitungsdrahten, Lampen, Glas und Porzellan auf dies en besonderen 
Gebieten del' fabrizierenden Elektroindustrie eine bedeutende Rolle. 

Am Ende des J ahres 1912 waren auBer den vorerwiihnten beiden 
GroBfirmen jedoeh einsehl. der Bergmann E. W. A. G. 44 elektroteehnisehe 
Fabrikations-Aktiengesellsehaften 1 im Betrieb mit 189,2 ~lillionen Mark 
Kapital und 28,1 Millionen Mark ord. Reserven. Sie besehiiftigten ca. 
43000 2 Angestellte und Arbeiter, erzielten einen Reingewinn (inkl. 
Vortrag) von 18,2 Millionen Mark und verteilten 12,4 Millionen Mark 
Di vidende. AuBel' diesen 44 Spezialfabriken A.G. A. G. sind noeh ca. 
690 3 weitere mittlere und kleine Spezialfabriken vorhanden, die zusammen 
ca. 39000 Personen besehiiftigen; 

Dagegen hatten A.E.G., Felten & Guilleaume, Siemens & Halske 
und Sehuekert zusammen 378 Millionen Mark Kapita1 4 und 197,3 Millionen 
Mark ord. Reserven, einen Reingewinn (ink!. Vortrag) von 45,4 Millionen 
Mark, verteilten eine Di vidende von 34,4 Mi llionen Mark und besehaftigten 
einsehl. del' Siemens Sehuekert-Werke ca. 119000 2 Personen. (Darunter 
ca. 16000 kaufmannisehe und teehnisehe Angestellte.) 

Die Zahl del' Person en in den beiden GroBkonzernen sehlieBt aueh 
diejenigen ein, die mit del' Projektierung, im Verkehr mit dem Publikum 
und mit del' Ausfiihrung von Anlagen besehiiftigt sind und auf etwa 
8000 geschiitzt werden. Es entfallel1 somit auf die GroBkonzerne ca. 
111000 mit del' Fabrikation beschiiftigte Personen, wahrend die Zahl samt
lieher Angestellten und Arbeiter del' Spezialfabriken etwa 82000 5 betragt. 

1) Zu diesen Gesellschaften werden auch die Fabriken fiir Bogenlampenkohlen 
und Isoliermaterial gezahlt. 

2) Nach dem Handbuch del' Aktiengesellschaften 1912/13 und den neuesten 
Geschaftsberichten. 

3) E. T. Z. 1911, S. 968. 
4) Das ICapital der Siemens-Schuckert-Werke ist nicht mitgereclmet, wei I es 

bereits bei den Stammhausern gezahlt wird. 
5) Fel1enberg (E. T. Z. 1911, S.968) zahlt die mit dem Bau von Turbinen, 

Pumpen, Flugmaschinen usw. beschaftigten Personen del' GroBkonzerne beim Ver
gleiche nieht mit und kommt dann zu dem Schlusse, daB die Spezialfabriken ill del' 
fabrizierendon Elektroindustrie sogar eine graB ere Anzahl von Personon be
schaftigen als die beiden GroBkonzerne. Fasolt (Wochenausgabe des Bed. Tagebl. 
v. 20. Nov. 12) nimmt die Zahl del' in der elektrotechnischen Fabl'ikations
ind us tri e von den GroBkonzernen wie von den Spezialfabl'iken bescbaftigten Personen 
zu je ca. 90000 an. 
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Aus der Gewerbezahlung des Deutsehen Reiehes vom Jahre 1882 
HUH sieh die Zahl der in del' Elektroindustrie besehiiftigten Beamten 
und Arbeiter nieht errnitteln, weil diese !Categorie noeh mit den flir 
die Herstellung mathematiseher und ehirurgiseher Instrumente besehaftig

ten Personen zusammen aufge£i.lhrt wird. 

Beim Vergleieh der beiden Statistiken des Deutsehen Reiehes aus 
den Jahren 1895 und 1907 ergibt sieh folgendes Bild flir die Zahl der 

insgesamt besehiHtigten Personen del' im engeren Sinne elektroteehnisehen 

Betriebe. 

1. Stromerzeuger 
2. Akkumulatoren u. Thermosiiulen 
3. Telegraphenapparate usw. 
4. Andere elektrisehe Apparate 
5. Herstellung elektriseher Anlagen 

In stallationsrnaterial 

und 

6. Betriebe fl1r Elektrizitiitserzeugung und 

-abgabe. 
7. Fabrikation von Land- und Seekabeln . 

1895 
Gruppe YI i. 

4162 
985 

2754 
10803 

5718 

1899 

26321 

1907 
GIUppe n k. 

27703 
3 :")29 

7 8elO 
42001 

27714 

23208 
10186 

1±2171 

Innerhalb von 12 Jahren ist also die Gesamtzahl del' Arbeiter und 
Angestellten auf das 5,4 faehe gestiegen. 

Die angegebenen Zahlen umfassen siimtliehe Personen, also die 
Arbeiter und kaufmannischen und technischen Angestellten mit Ausnahme 
derjenigen Teilbetriebe der GroBfirmen, die nicht speziel! als elektro
technische Werkstatten anzusehen sind. 

Wir mochten nun zeigen, wie sieh das Zahlenverhaltnis der 
teehnisehen Betriebsangestellten zu den Arbeitern von 1895 bis H107 
verschoben hat. 

l895. 1 1907. 
1. 1: 6 :) ,- 1: 9,7 
2. 1: 16,8 1: 15,8 
q 
;:). 1: 16,5 1: 9,0 
4. 1: 13,7 1: \),5 

5. 1: D,4 1: 8,;3 

6. 1: ') , .... 
,-,.i 1: 6,G 

7. 1: 14,8 

1) H. Gutenberg, Die Aktiengesellschaften der Elektrizitiitsindustrie. Berliner 

Diss. Wi.irzburg 1912. 
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:Mit zunehmender Einfiihrung von Werkzeugmaschinen wird die 
Zahl .der gelernten Arbeiter geringer. Die Konstruktions- und Aufsichts
tiitigkeit spielt aber eine um so groBere Rolle, so daB das Verhiiltnis 
von Angestellten- zu Arbeiterzahl steigt. Dies iiuBert sich ganz besonders 
in den Abteilungen 3 und 4 wegen der Massenfabrikation von Telephon
Apparaten und Schaltern. 

Anderseits wird durch Vervollkommnung der Betriebseinrichtung'en 
bei der Herstellung von Maschinen (Abt. 1) und bei der Stromerzeugung 
(Abt. 6), wo die manuelle Tiitigkeit der Arbeiter nicht entbehrt werden 
kann, an Aufsichtspersonal gespart. 

Uber die Zahl der Haupt- und Nebenbetriebe und der in diesen 
beschaftigten Personen geben die Gewerbestatistiken 1 ebenfalls AufschluB. 

1895. 
ZahI der 

in % Personen in % Hauptbetriebe 

Kleinbetriebe . 633 55,4 1545 6 
(1 bis 3 Pers.) 

Mittelbetriebe . 435 38,0 6809 25,8 
(6 bis 50 Pel's.) 

GroB betriebe . 75 6,6 17966 62,2 
(uber 50 Pel's.) 

Zusammen: 1143 100,0 26321 100,0 

1907. 
ZahI der 

in % Personen in % Hauptbetriebe 

Kleinbetriebe . 3162 58,7 7384 5,2 
(1 bis 5 Pel's.) 

Mittelbetriebe . 1891 35,1 29197 20,5 
(6 bis 50 Pel's.) 

GroBbetriebe 338 6,2 105590 74,3 
(uber 50 Pers.) 

Zusammen: 5391 100,0 142171 100,0 

1m Jahre 1895 bestanden 1143 Hauptbetriebe und im Jahre 1907 
war ihre Zahl auf 5391 gestiegen. 

1) R. Passow weist in seinem Artikel "Kritische Betrachtungen liber den 
Aufbau unserer gewerblichen Betriebsstatistik" (Zeitschrift fUr SoziaIwissenschaft 1911, 
S. 219 ff.) nach, daB in unseren Gewerbestatistiken die einzeInen Erwerbswiltschaften, 
insbesondere die groBen Unternehmungen, haufig in cine ganze Anzahl von Betrieben 
zerlegt sind und daLl der Betrieb im Sinne der Gewerbestatistik deshalb nicht mit 
del' selbstandigen Unternehmung gleichbedeutend ist. 
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Wahrend der Prozentsatz der in den Klein- und Mittelbetrieben 
beschaftigten Person ell von 1895 bis 1907 gesunken ist, hat der Prozent· 
satz der in den GroBbetrieben tatigen Personen einen Zuwachs von 
62,~ auf 74,3 erfahren. 

Die Kombination der Elektroindustrie kommt nicht nur in der 
Fusion mehrerer gleichartiger Betriebe zum Ausdruck, sondern auch in 
der Aufnahme der Produktion des eigenen Bedarfs an Rohmaterialien, 
Halbfabrikaten, Antriebsmaschinen usw., samtlich Fabrikate, die fruher 
von Kupferwerken, Maschinenfabriken usw. bezogen wurden. Die A.E.G., 
welche den Typus eines kombinierten Betriebes in vollkol1lmenster Weise 
darstellt, hat folgende Fabrikationsabteilungen: 

A. E I ek JTO techn isch e Erzeugnisse. 
1. Dynamos, Motoren, Transfofmatoren. 
2. Apparate: 

a) Zahler, 
b) Schaltanlagen, 
c) Kontroller, 
d) Widerstande, 

3. Lal1lpen: 
a) Bogenlampen, 

e) Heiz- u. Kochapparate, 
f) Medizin. Apparate, 
g) Telegr. Apparate. 

c) Gluhlampen, 
b) Quecksilberlampen, d) N ernstlampen. 

4. Leitungsmaterial: 
a) Starkstrol1lkabel, 
b) Telegraphen - u. Telephonkabel, 
c) Leitungsdrahte. 

B. AllgemeineI' Maschinenbau. 
1. Damptturbinen, 4. Flugmaschinen, 
2. Pumpen, 5. Automobile, 
3. J\Iotorlnftschiffe, 6. Schreibmaschinen. 

C. Halbfabrikate. 
1. Bleche, 6. Hartgnmmi u. Surrogate, 
2. K upferdraht, 7. Papierrohre, 
3. Drahtseile, 8. RohguB, 
4. Metalitnch, 9. Porzellan, 
5. Gnmmiartikel, 10. Glasteile. 

D. Rohmaterial. 
1. Raffin. Kupfer, 4. Zirkon, 
2. Regeneriertes Gummi, 5. Seltene Erden. 
3. Kupfervitriol, 



1. 

Tatigkeit der Angestellten in kombinierten 
und Spezialbetrieben. 

Die Angestellten der elektrotechnischen Unternehmungen sind teils 
technische, teils kaufmannische. Nur auf die Tatigkeit der ersteren in 
den verschiedenen Betrieben wollen wir in diesem Kapitel naher ein
gehen. 

1. Fabrikation elektrischer Maschinen, ]Iotoren 
llnd Transformatoren. 

Die Fabrikation der Maschinen und Transformatoren kann gegliedert 
werden in das vorbereitende Stadium, welches die Berechnung und die 
Konstruktion der Maschinen nnd die Anfertigung der Werkstattzeichnung 
umfa13t, ferner die eigentliche Fabrikation und drittens die Prufung der 
fertigen Maschinen. 

Der Berechnungsingenieur ermittelt flir die anznfertigende Maschine 
die elektrischen Daten, also namentlich die Abmessungen flir die Wick
lung und den Eisenkorper. Er ist dafiir verantwortIich, da13 die 
Maschine auch wirklich den Bedingungen entspricht, denen sie genugen 
solIte. Bei seinen Entwurfen achtet er darauf, da13 die Modelle bereits 
ausgefiihrter Maschinen nach Moglichkeit wieder Verwendung finden. 
Haufig hat er daruber zu befinden, ob besser ein neues Modell, oder das 
in der Gro13e folgende vorhandene Modell anzuwenden ist. Zur Ent
scheidung dieser Frage bedarf es dann der Aufstellung alternativer 
Kostenberechnungen fur Material und Arbeits16hne. Einfache Berech
nungen z. B. von Zwischentypen werden jungeren Ingenieuren iiber
tragen, wahrend die Angestellten mit liingeren Erfahrungen meist die 
wichtigeren Neuberechnungen iibert:J.ehmen. An der Spitze eines Be
rechnungsbureaus von 10 bis 15 Personen steht der Bureauchef, der die 
Berechnungen nachpriift und verantwortlich gegenzeichnet. Er ist selbst 
nicht rechnerisch tiitig, sondern greift nur in besonders schwierigen 
Fallen mit ein. 
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Die fertige Berechnung kommt ZUlli Konstruktionsingenieur, der 

auf Grund der angegebenen Modelle die Maschine zeichnet und auf 

mechanische Festigkeit berechnet. Eine mehrjiihdge Werkstattpraxis ist 

als Vorbildung £iir ihn unerliiBlich, da er die Formen flir die einzelnen 

Maschinenteile anzugeben hat nnt! hierbei ermessen muB, ob aile Details 
der Zeichnung allch ausfiihrbar sind nnd am zweckma13igsten gerade so, 

wie von ibm vorgeschrieben, ausgeflihrt werden. Anch tiber l\Iaterial

bearbeitung muD er in del' Zeichnung Vorschriften machen. Ein 

Thlaschinenteil soil nnr an den Stellen bearbeitet werden, wo es Ul1-

bedingt niitig und zweckmiiGig ist, sonst wird die Herstellung nnniitig 

verteuert. 

Del' Konstrnktenr muD in standiger Fiihlung mit del' Werkstatt 

bleiben, damit er in bezug auf bequeme unrl billige Fabrikation die 

von der Werkstattsleitung gemachten Erfahrungen bei seinen weiteren 

Konstruktionen 1m beriicksichtigen vermag. Da indessen bei Ver

griiDerung del' Betriebe die 'l'iitigkeit del' Angestellten sich mehr und 
mehr spezialisiert, \Yire! es namentlich in den GroBbetrieben immer 

schwieriger, den erforderlichen Znsammenhang der eil17:elnen AbteiiLmgen 
allfrecht Zll erhalten. Hierans ergibt sich dann eine gc\visse Un

wirtschaftlichkeit del' GroBbetriebe, wcil kostspielige VCl'snche, die in 

del' einen Abteilung resllltatios verlicfon, in einer anderen Abteilung 

desselben Konzerns unbeachtet blioben odeI' gar zweckloserweise wieder

holt wurden. Diesem }IiHstande sllcht man d1.Hch regelmiWige Kon

ferem~en der Abteilungschefs null durch interne Rllndschreiben nach 
~log1ichkeit zu begegnen. 

Die fertige Konstruktionszeichnung muD zur vYeitergabe an die 
Werkstatt noch gepanst werden. }feist tnt dies der Konstrukteur 8elbst, 
er hat dann Gelegenheit, noch etwaige falsche MaHe zu kOl'l'igieren. 
vVerden die Zeichnungen von einem besonders hierzl! angestellten Zeichner 
gepanst, so liegt die Gefahr nahe, daB bei mangelndem Verstiindnis 
odeI' Unachtsamkeit sich Fehler einschleichen, die, wenn sie nicht noch 

rechtzeitig entdeckt werden, groDe Fabrikationsnnkosten und Zeitverluste 

herbeifli.hren kiinnen. Die Leitnng des Konstruktionsbnreaus liegt in 

den Handen des OhefkonstruktoUl's, del' in del' Regel 8elbst nicht zeicimet, 

sondern nnl' clie Ausfiihrungen kontrolliert. 
Del' Wel'kstattenbetrieb cineI' :Maschinenfabrik ist vielfach gegliedert. 

In del' Modelltischlerei werden die l\J odelle fill' die GnHstiicke, in del' 

.Formerei und GieDel'ei clie Shicke selbst hergestellt. Rchmiedestiicke 

werden in del' Elektroindustrie hente nUl' noch wenig beniHzt, da 
Schmiedearbeit teuer unci fl'tr Massenfabrikatioll meist zu ungenau ist. 
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Man hilft sich dadurch, daB man die Teile aus FluBeisen, GuBeisen 
oder StahlguB gieBt. Die Schmiede spielt also im Dynamobau heute 
nur noeh eine untergeordnete Rolle. Die GuBshieke werden in der 
Hobelwerkstatt, der Fraserei und der Dreherei beal'beitet und in der 
Sehlosserei zusammengepaBt und fiir die Montage hergericbtet. In diese 
Abteilungen gelangen auch die Magnetkerne flir Anker und Transformatoren, 
die in besondel'en MontagewerksUitten aus Eisenblechen zusammengebaut 
werden. Nach Bearbeitung werden die Magnetkerne in der Anker- und 
Spulenwickelei mit Hand- oder Spulenwicklungen von isoliertem Kupfer 
versehen. Alle Teile kommen dann in die Montagehalle, wo sie zur 
Maschine zusammengebaut werden. 

An del' Spitze einer Werkstattengruppe, in der 10 bis 30 Mann 
besehaftigt sind, steht del' Meister mit 1 bis 2 Vizemeistern und mit 
einem meist kaufmiinniseh vorgebildeten Unterbeamten flir die Abrechnung. 
Die Gruppen sind zu Abteilungen zusammengefaBt, die den Obermeistern 
unterstehen. Letztere werden abel' heute schon vielfach durch akademiseh 
vorgebildete Werkstatteningenieure ersetzt. Die Meister und Vizemeister 
verteilen und beaufsichtigen die Arbeit und die Abreehnung und sorgen 
fUr Einhaltnng der Liefertermine, die Ingenieure teilen den Meistern 
die Arbeit zu, erteilen Rat bei schwierigen Bearbeitungsmethoden, ve1'
mitteln den Verkehr zwischen den Konstruktionsbureaus und den Werk
stiitten und wachen dartiber, da13 der Betrieb geordnet verlauft, und 
daB in bezug auf Maschinenbenutzung und Material verbrauch okonomiseh 
gearbeitet wird. 

1m Prtiffeld werden die fertigen M aschinen und Transformatoren 
betriebsmiiBig geprtift, d. h. sie werden unter denjenigen Verhaltnissen 
betrieben, fiir die sie bestellt wurden. Besonders bei Lieferung an 
BehOrden werden von diesen sehr genau die Bedingungen vorgeschrieben, 
denen die abzuliefernden Masehinen bei der Probe geniigen miissen. 
Die erforderliehen Messungen werden von den Priifingenieuren vor
genommen, die meist direkt nach bE'endetem Hochschulstudium ihre 
Tiitigkeit auf dem Priiffeld beginnen und sieh hier die erste Praxis 
aneignen. Die erfahrenen Priiffeldingenieure werden zur Inbetriebsetzung 
groBer l\fasehinen oder bei Betriebsstorungen vielfach naeh auBerhalb ent
sandt. Praktiseh iibnlieh liegen die Verhiiltnisse im Laboratorium, aueh Ver
suchsfeld genannt, wo indessen ganz neue Maschinentypen gepriHt werden. 
Auf dem Versuchsfelde arbeiten die tiichtigsten Ingenieure mit vorziig
liehem praktischem und theoretischem Wissen am :Fortschritt der Industrie. 
Die Erfindungen und Entdeckungen werden meist auf dem Versuchsfeld 
gemaeht. 
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Die fUr die eigene Fabrikation erforderlichen Halbfabrikate wie 
z. B. PorzelIan, Gras, RohguB fUr Maschinen, Eisen- und Kupferbleche, 
blanker Kupferdraht, GUlllllliartikel werden vielfach von den Fabl'iken 
nicht selbst hergestellt, sondern aus Spezialfabriken bezogen. 

An del' Spit~e eines elektl'otechnischen GroBbetriebes steht die Direk
tion, der meist mehl'ere Direktol'en angehiiren. Uber wichtige Angelegen
heiten beraten sie gemeinsam. Die Direktoren sind teils kauflllannisch, 
teils technisch ausgebildet. Ersteren unterstehen die kaufmannischen 
Bureaus und die Magazine, letl~teren die Rechnungs- und Konstruktions
bureaus, die Werkstatten, sowie das PriH- und Versuchsfeld. In den 
letzten Jahren besetzt man die leitenden Stellen mit Vorliebe durch 
kaufmannisch geschulte Ingenieure, weil man von ihnen erwarten kann, 
daB sie die Fabrikation nicht nur in technischer Beziehung ~\l haherer 
Vollkommenheit, sondern anch rationell zur Erzielung des greiBtmaglichen 
U nternehmergewinns ausgestalten werden. 

~. Akkumulatoren. 

In der Akknmulatorenfabrikation hat die Arbeiterzahl einen be
sonders groBen Anteil an der Gesamtzahl der beschaftigten Personen. 
Die Zahl deE technischen Angestellten steht zu del' der Arbeiter, wie 
in der Aufstellung Seite 11 unter 2 gezeigt wurde, im Verhaltnis 1: 15,8. 
Dies erklart sich hauptsachlich dadurch, daB rechnerische und konstruktive 
Tatigkeit hier nur in beschranktem MaRe vorkommt. 

Fur station are Batterien hat die gr6Bte Verbreitung der Blei
akkumulator gefunden, gegeniiber dem der aus Amerika eingeflihrte Edison
Akkumulator sich fUr die Daner nicht zu bebaupten vermochte. Die Elek
troden des Bleiakkumulators werden unter Zuhilfenahme von GuBformen 
aus Blei gegossen, alsdann von der Gu13naht befreit, gerichtet, mit der 
aktiven Masse prapariert llnd getrocknet. Die mit Blei ausgeschlagenen 
HolzgefiiBe fUr die groBen Batteriezellen werden ebenso wie die erforder
lichen Holzgestelle meist im N ebenbetrieb hergestellt, wahrend die Schwefel
saure, die Chemikalien, die GlasgefiiBe und Isolierteile von Spezialfabriken 
bezogen werden. Ein Chemiker priift die bezogenen Rohstoffe auf ihre 
Reinheit. Von sonstigen technischen Angestellten sind vorhanden: die 
Betriebsingenieure, die den Werkstattenbetrieb unter Assistenz von 
~Ieistern leiten, ferner die Priiffeldingenieure, die die Kapazitatsprobe 
del' abzuliefernden Akkumulatoren vornehmen und die Ingenieure mr 
Akquisition und Projektierung, auf die spater (im Abschnitt9) !loch naher 
eingegangen werden wird. 

2 
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Da die Akkumulatorenproduktion besonders in den kleinen 
Fabriken je nach der Zahl und der GroBe der einlaufenden Bestellungen 
stark wechselt, befassen sich einige Betriebe auch mit der Herstellung 
von Gummi-Isolierteilen, die teils flir die eigene Fabrikation, teils als 
Installationsmaterial, fLir das der lYiarkt eine gleichmaBigere Aufnahme
fahigkeit zeigt, Verwendung finden. Auf diese Weise ist man in der 
Lage, bei unglinstiger Konjunktur gelegentlich dies en Spezialbetrieb 
starker mit heranzuziehen. l\lan arbeitet dann auf Vorrat, um den 
Gesamtbetrieb gleichmaBiger zu gestalten und die Entlassung von 
Arbeitern zu vermeiden. Letzterer U mstand ist nicht nur flir das Personal, 
sondern auch fUr die Unternehmung als solche von Wert, weil es bei 
plotzlichem Arbeiterbedarf schwer halt, sofort brauchbare Krafte zu 
finden. 

3. Schwachstromapparate. 
Unter diesen Sammelnamen faBt man die Apparate filr Telegraphie, 

Telephonie und Signal wesen zusammen. Da in der Schwachstrom
technik anfiinglich ein groBerer Bedarf an .Mechanikern als an technisch 
geschulten Ingenieuren vorhanden war, und die mechanische Massen
produktion sich hier erst spat entwickelte, ist es erklarlich, daB auch 
he ute noeh viele hohere Positionen in diesem Zweige der Technik mit 
Physikern oder hervorragend tii.chtigen friiheren Mechanikern besetzt 
sind. Zwar waren tiichtige Schwachstromingenieure, die selbstandig zu 
arbeiten vel'standen, schon immer gesueht, indessen finden fachmannisch 
vorgebildete Ingenieure und Teehniker in namhafter Anzahl erst seit 
der Ausbreitung del' Telephonanlagen, der }I'euel'melder- und Sicher
heitseinrichtllngen sowohl auf konstruktivem Gebiete wie auch in der 
Projektierung und Montage von Anlagen Beschaftigung. 

Del' Schwachstromingenieur entwirft die Apparate, wobei er darauf 
achtet, daB naeh Moglichkeit nur solehe Elementarkonstruktionen wie 
Magnete, Relais usw. zur Anwendllng kommen, flir die die Fabrikation 
bereits eingerichtet ist. Die erforderlichen theoretisehen Bereehnungen 
und Kalklliationen, ebenso die Werkstattzeichnungen filhrt er im all
gemeinen selbst aus. 

Fur den Betriebsingenieur empfiehlt sich als Vorbildung eine mehr
jahrige praktische Tatigkeit in feinmechanischen Werkstatten, damit er 
dort die Bedeutung del' einzelnen Abteilungen kennen lernt, denn die 
Massenfabrikation del' Schwachstl'omapparate ist durch die weitgehendste 
Arbeitsteilung gekennzeichnet. Von wichtigeren Werkstattsabteilungen 
sind zu nennen: die Magnetfabrikation, die in del' Schmiede erfolgt, 
die Stanzerei, in der durch eine groBe Anzahl von Spezialmaschinen 
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aus Draht oder Biech die Bestandteile der Apparate ausgeschnitten und 
gleichzeitig gebogen werden. Sie gelangen dann in die Fraserei und 

zum Teil in die galvanische Werkstatt, wo sie mit einem Gold -, Silber-, 
Nickel- oder Kupferiiberzug verse hen werden, von dort in die Schleifereien, 
Spulereien, Lackierwerkstatten mit TrockenOfen und die A djustierwerk
sUitten, in den en die Apparate zusammengebaut werden. In den PrUf
raumen und den Laboratorien werden neue Konstruktionen und Ver
besserungen auf ihre Branchbarkeit hin untersucht. 

4. ~leIHnstrumente, Schalter, Schalttafeln, Heizapparate. 
Die Industrie del' 1\IeBinstrumente ist als ein Zweig del' Fein

mechanik aufzufassen. Die Herstellung del' Bestandteile flir die Strom
spannungszeiger und Elektrizitatszahler erfolgt auf dem Wege del' Massen
fabrikation und macht einen besonders hohen Grad von Prilzision er
forderlich, damit die Genauigkeit der .A pparate im Anzeigen eine geniigende 
ist. Del' Zusammenbau der Apparate geschieht durch gelernte Fein
mechaniker. Demgema1~ III Llssen auch die Ingenieure dieses Produktions
zweiges in del' Feinmechanik ausgebildet sein. 

Die Schaltapparate. wie Hebelschalter, automatische Ausschalter, 
Zellenschalter, W iderstiin de und d ergleichen, werden in Spezialfabriken 
odeI' in selbsUindigen Zweigen del' groHen kombinierten Betriebe ange
fertigt. Die hier beschiiftigten Ingenieure konstrnieren die Schalter flir 
die gegebenen elektriscb en Verhiiltnisse un tel' Beacbtung der flir die 
Starkstromapparate bestehenden Sicherheitsvorschriften des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker. U m die Fabrikation billiger zu gestalten, 
werden die A pparate zu Hunderten von Stilcken gleichzeitig fabriziert 
und, soweit sic nicht direkt an die Kundschaft abgeliefert "\rerden, auf 
Lager genommen. 

Hat ein selbstandiger lnstallateur eine kleine Schaltanlage aus
zufUhren, so bezieht er die erforderlichen ~~pparate von den Spezial
fabriken nach der Preisliste und montiert sie mit den von einer andel'll 
Fabrik gelieferten Leitungen und dem sonstigen Kleinmaterial Zllsammen 
auf der ebenfalls fertig gekauften Marmorplatte. 

GraB ere Schaltanlagen werden in del' Regel von Fabriken her
gestellt, die die zllgehorigen Apparate selbst produzienm. Als be
deutendste Spezialfabrik dieser Art ist die von Voigt & Haeffner A.-G. 
Frankfurt a. M. zu nennen. Sie beschiiftigt mehr als 1700 Personen und 
spielt mit ihren Fabrikaten selbst im Ausland eine namhafte Rolle. 

Eigenartig sind in derartigon Betrieben die an den Konstrllkteur 
gestellten Anforderungen, denn die zu entwerfende Schaltanlage muH in 

2* 
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den Hauptkonturen und in der Disposition und Bauart der Apparate 
Einheit des Stils zeigen, der gewissen wechselnden Geschmacksrichtungen 
und dem Charakter des Gebaudes unterworfen ist. Ein Schalttafel
ingenieur, der nur die ZweckmaEigkeit und die Festigkeit beriicksichtigt, 
erfiillt seine Aufgabe nur halb. Eine mod erne Anlage wird von ihm 
verlangt; den Wilnschen del' Kundschaft muE moglichst Rechnung ge
tragen werden, wenn die Produktion steigen solI. 

Die Fabrikation der Heiz- und Kochapparate nimmt in Deutsch
land einen immer groEeren Aufschwung, nachdem viele Elektrizitats
werke flir Heiz- und Kochzwecke ermaBigte Tarife aufgestellt haben. 
Sie tun dies nathrlich nicht in er8ter Linie zur Forderung der Pro
duktion von A. pparaten, sondern urn ihren eigenen Betrieb wirtschaft
licher zu gestalten, urn ihre Betriebsmaschinen auch am Tage, wo der 
Stromkonsum sonst ein geringer ist, moglichst voll belastet, bei 
giinstigerem Wirkungsgrade 1aufen lassen zu konnen, urn letzten Endes 
die Produktionsunkosten, bezogen auf die nutzbar abgegebene Kilowatt
stunde, soweit als irgend moglich herabzudriicken. 

Nur verhiiltnisma13ig wenig Fabriken, zu denen als bedeutendste 
Spezia1fabrik die Prometheus G. m. b. H., Frankfurt a. ~f. zu zahlen ist, 
befassen sich mit der Herstellung von Heizapparaten, weil diejenigen 
Konstruktionen, die sich bereits bewahrt haben, durch Patente geschiitzt 
sind, und neue Betriebe sich daher in diesem Fabrikationszweige nur 
selten behaupten konnen. In diesem Facbgebiet erstreckt sich die 
Ingenieurtatigkeit auf das Entwerfen von N ormaltypen unter Beriick
sicbtigung des empirisch ermittelten Energiebedarfs und der Anforderungen 
die in bezug auf IIandlichkeit und Ausseben an jeden Apparat ge
stellt werden. 

5. GHihlampen. 
Die Gliih1ampenfabriken sind zusammengesetzte Betriebe. In an

gegliederten Spezialbetrieben werden die Glasbirnen, Lampenfii13e, Kohlen
und Metallfaden aus den Rohstoffen bergestellt. In der Lampenfabrik 
se1bst erfolgt das Einschmelzen des Lampenfuliles, das Evakuieren del' 
Lampen, das Priifen und Sortieren. 

Die Kohlenfadenlampe erreichte den Hohepunkt ihrer Entwicklung 
etwa im Jahre 1895. Erst mit dem Aufkommen der Metallfadenlampen 
im Jabre 1900 wurden den Ingenieuren und besonders auch den 
Cbemikern neue Probleme gestellt. Da die in Betracbt kommenden 
Metalle wie Tantal , Wolfram, Osmium u. a. sicb nicht obne weiteres 
bearbeiten lielilen, mulilten neue Fabrikationsmetboden flir die Herstellung 
eines Metallfadens oder Drabtes ausgearbeitet werden. Nach 1angjahrigen 
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Versuchen kann seit dem Jahre 1912 das Problem einer gegen 
mechanische EinfHisse genligend widerstandsfabigen ::\fetalldrabtlampe 
von geringem Wattverbrauch fill' die Liehtshirken von 10 bis 4000 1\01'

malkerzen und die gebrauchlichen Spannungen bis 240 Y olt als gelost 

betrachtet werden. Indessen steht den Gliihlampeningenieuren auch 

fiir die naehsten Jahre noeh ein weites Arbeitsfeld fUr die Yervoll
kommnnng del' heute gebranehlicllen Lampenkonstruktionen offen. 

Den Ingenieuren fiillt ferner die Aufgabe zu, den maschinellen 
Betrieb in Ordnung Zll halten und wenn moglieh Zll Yereillfaehen, 

wahrend die Chemiker llnter V ornahme von Stich proben dauernd die 
verwendeten Rohstoffe ulltersuellen und die Produktion der Halbfabrikate 
liberwaehen. 

6. Bogenlampen. 

Die Bogenlampenfabrikbetriebe hab.en sich seit del' Entwieklung 
del' Metalldraht- GHihlampen (HiI' gr(iEere Lichtstarken), die einen hohen 

N utzeffekt aufweisen und im Gegensatz zu den Bogenlampen keiner 
Wartung bediirfen, nnr noeh wenig vergroEert. In Faebkreiscll klindet 
man den Bogenlampen bereits illr nahes Ende an. So, wie die Yerhiiltnisse 
heute liegen, verdient fiir Liehtqllellen bis zu 4000 N onnalkerzen die 

Metalldrahtlampe unbedingt den Yorzug. 

Bogenlampen sind feinmechanische Werke. J ede Fabrik hat einige 
Standardtypen 1 die meist Jahre hindureh beibehalten and erst bei 
nellen Erfind llngen d urch yerbesserte Typen ersetzt werden. Hieraus 
ergibt sich in diesem Fabrikationszweig ein eng umgrenztes Wirkungs
gebiet fill' den Konstrnktellr, welches nul' dadurch noeh etwas an Ab
wechslung gewinnt, dall die Armaturteile und Aufzugsvorriehtungen 
den Wiinschen del' Kundschaft oder dem Verwendungsz\yeck entsprechend 
haufiger konstruktive Abiinderungen erfahl'en. 

7. Installations- und Isoliermaterial. 

Einen besonders breiten Raum in der Elektroindustrie nimmt die 
Massenfabrikation del' Schalter, Sicherungen, Lampenfassungen usw. filr 
elektrische Hausanlagen ein. Zu Tausenden werden dieso Kloinapparate 
taglich von den groBen Fabl'iken an die Gl'oHhiindlel' und selbstiiJldigen 
Installateure geliefert; ihre Anfertigung erfolgt in bosonderen Abteilungen 
derselben Fabriken, in clenen aneh die groHeren Schaltapparate gebaut 
werden. 

Sehr gesehiitzt sind in diesem Fabl'ikationszweig die findigen 
Konstrllkteure. Ein einziges nellCS Schalter- odeI' Sicherungsmodell von 
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ereinfachter Baua"\: t oder gefalligem Aussehen hat einer Firma oft schon 
Millionen eingebracht. Haufig genug erstreckt sich die N euheit nicht 
einmal auf die technische Anwendung, sondern lediglich auf die 
Fabrikationsvereinfachung, die eine Erweiternng des Absatzgebietes zur 

Folge hat. 

Die Porzellanteile fiir dlese Gegenstande und die Isolierrollen und 
Isolatoren werden im allgemeinen nach eigenen Modellen aus Porzellan
fabriken bezogen. 

Durch die zunehmende Ausbreitung der Verteilungsnetze von 
Ube rlandzentralen werden die Porzellanfabriken noch mehr, als dies 
friih er schon geschah, fiir die Elektroindustrie in Anspruch genommen. 
Beriicksichtigt man, daE ein einziger Isolator filr 70000 Volt mit ca. 
20 M. bezahlt wird, und dag fiir ein Uberlandnetz von nur 100 km 
LeitungsHinge etwa 2000 Isola~oren erforderlich sind, so ist einleuchtend, 
dag hier fiir viele Porzellanfabriken ein Absatzgebiet von nicht zn unter
scha tzender Bedeutung vorhanden ist,1 

Den Stromverhaltnissen entsprechend, fiir welche die Isolatoren 
bezogen werden, iibernehmen die Porzellanfabriken fiir ihre Fabrikate 
den installierenden Firm en gegenuber gewisse Garantieen. Zur Vor
nahme der entsprechenden Versuche, die sich nicht nur auf die elek
trische Beanspruchung, sondern auch auf die mechanische Festigkeit 
des Porzellans erstrecken, sind den Porzellanfabriken Laboratorien an
gegliedert, die von Ingenieuren der elektrotechnischen Fachrichtung ge
leitet werden. 

Zu erwahnen sind hier noch die Fabriken fiir Gummi, Glimmer, 
Asbest und Isoliermaterial aus Kunstmasse wie Fiber, Vulkanit und 
dgl. mehr, die, soweit sie als Bezugsquellen fUr Isolierteile und 
elektrische Leitungen in Betracht kommen, bei ihren in den Fabrikations
und Verkehrsabteilungen beschiiftigten Ingenieuren elektrotechnische 
Fachkenntnisse als unerlaElich voraussetzen mussen. 

8. Kabelwerke. 

Die maschinellen Einrichtungen fUr Kabelwerke sind sehr umfang
reich und kostspielig und werden im allgemeinen von Spezialfabriken 2 

1) Es ist fur die kombinierten Betriebe mit groBem eigenen Porzellanbedarf 
naheliegend, den hier erzielbaren Fabrikationsgewinn sich nicht entgehen zu lassen. 
Die A. E. G. und die S. S. W. sind deshalb auch bereits dazu ubergegangen, sich ihr 
Porzellan in ihren eigenen Fabriken herzustellen. 

2) Einen Weltruf geniefien die Kabelmaschinen der Firma Krupp, Essen. 
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bezogen. :N ur einige kombinierte Betriebe stellen ihre }laschinen selbst 

her und brauchen dann hierfur einen Stab von Spezialingenieuren. 

Die Kabelmaschinen mbren die zur Herstellung des Kabels aus 

den Rohstoffen und Halbfabrikaten bis zum Fertigfabrikat erforderlichen 

zahlreichen Produktionsstufen selbsWitig aus. Zn diesen Produktions

vorgangen gehort u. a. das Verseilen der Kupferdrahte zur Kabel

seele, das U mpressen del' Seele mit Guttapercha und das 1] mwickeln 
mit Hanf, das Umpressen mit einem BleimanteL das Armieren 
mit Eisendraht oder Bandeisen, ein erneutes Umwickeln mit Hanf 
und das Teeren. Die Leitung der Kabelfabriken liegt in den I-Hinden 
von Betriebsingenieuren. Von ganz besonderer Wichtigkeit ist 
im Kabelwerk die Untersuchung der Kabel auf Isolation. die durch 
Prlifingenieure vorgenommen wird. Diese Versuche muss en mit groBter 
Peinlichkeit ausgefLihrt werdell, da sich Isolationsdefekte bei der Fabrikation 

leicht einschleichen, aber znnilchst schwer zu entdecken sind. 'Venn 
die Kabel erst verlegt sind, so sind Reparaturen, namentlich bei See

kabeln, mit ungeheuren Schwierigkeiten und Kosten verbunden. Werner 
von Siemens berichtet in seinen "Lebenserinnerungen" 1 tiber derartige 
Reparaturen an Uberseekabeln, die den finanziellen Erfolg der ganzen 
U nternehmung in Frage stellten. - Bevor man clie zum Teil von 
Siemens selbst ausgearbeiteten genauen Methoden zur Bestimmung von 
Kabelfehlern kannte, J1luBte man mitunter Kabel, welche cinen hohen 
Kapitalwert clarstellten, verI oren geben, sobald sich ein Defekt einstellte. 

9. Projektierung, Akquisition, Pl'opaganda- uml Pl'eislistell
bureaus, Bauausfiihrung. 

Projektierung. Die Yorteile del' KOllzentration koml1len fUr 
clie groEen kombinierten Betriebe am deutlichsten in clen U nterhaltungs
kosten ihrer Projektierungsbureaus zum Ausdrnck. Wiihrelld VOl' der 
Bilclung der Konzerne Z. B. die vier Firmen, namlich die A.E.G., clie 
Union, die Lahmeyerwerke und Felten & Guilleaume, getrennte Projekte 
fLir zahlreiche gro13ere Anlagen ansarbeiteten, wurden die Projektierungs
kosten seit dem Zusamll1enschlu13 rlieser Firmen sehr erheblicb reduziert. 
Welche enormen Ausgaben hierflir fruher gemacht wurden, ergibt sieh 
aus einer Notiz in del' Frankfurter Zeitung2, naeh der die Aufwendungen 
del' yier gro£Hen deutschen Firmen fli.r die Ausarbeitllug yon Projekten 

III dem einen Jahre HlO::? auf 12 Millionen :JIark geschiitzt werden. 

1) Berlin 1893, S. Fi6. 
2) 28. November 1902. 
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Auch heute ist noeh ein sehr groBer Prozentsatz aller Privat
angestellten der Elelrtroindustrie mit der Projektierung von Elektrizitats
werken, von Zentralstationen flir den Bedarf industrieller oder land
wirtsehaftlicher Unternehmungen und von motorischen und Heleuchtungs
anlagen fiir Anschlu.B an Elektrizitatswerke beschaftigt.l 

Die beiden ersten Arten der Projekte sind die umfangreichsten. 
Zur Ausarbeitung latH sich die Firma vom Reflektanten die Bedingungen 
angeben, nach denen die Anlage erbaut werden soil. Das Projekt wird 
dann naeh den Grundsatzen der Arbeitsteilung in Angriff genommen, 
und zwar von mehreren Ingenieuren gleiehzeitig. Zu jedem Teilprojekt 
wird ein teehniseher Spezialist herangezogen. Ein Ingenieur arbeitet 
z. B. den Kostenanschlag und Erlauterungsbericht fiir die Dampfturbinen 
aus, ein anderer denjenigen fiir die elektrischen Maschinen, die Akku
mulatorenbatterie und die Schaltanlage, ein dritter bearbeitet das Ver
teilungsnetz und ein vierter die :Freileitung. Gleichzeitig mit dem 
Kostenanschlage wird auch vom Projekteur die Leitungsfiihrung unter Be
rechnung der Querschnitte und Spannungsverluste in den Plan ein
gezeichnet. Die Projektenbureaus verfligen iiber eine Anzahl Zeichner, die 
die yom Projekteur skizzenhaft behandelten ersten Entwiirfe in die :Form 
bringen, in del' sie del' Kunde erhalt. Weitere Spezialbureaus sind bei den 
GroBfirmen vorhanden, z. B. fLir die P1'ojektierung motorischer Antriebe 
von Fahrstiihlen, vVebereien, Pumpenanlagen, Fi:irderanlagen, Kranen, 
ferner auch Theateranlagen, Schiffsausriistungen und Bahnanlagen. Die 
Ingenieure wechseln in der Regel nicht die Bureaus, sondern bleiben 
standig in ihrem :Fachgebiet und werden so zu Spezialprojekteuren. 

Wahrend die groBen Projekte und Spezialofferten vom Stammhause 
behandelt werden, tiberIa13t man die Ausarbeitung der kleineren den 
"Technischen Bureaus". Mit der Einrich tung derartiger Bureaus, tiber 
die die S. S. W., die A. E. G. llnd einige Spezialfabriken in den gro.Beren 
Stadten Deutschlands und des Auslands verfiigen, wurde del' Zweck 
verfolgt, in direkte Beziehung zur auswartigen Kundschaft zu treten, urn 
zu verhiiten, da.B sich diese den kleineren am O1'te befindlichen Firmen 
zuwendete. Urspriinglich wurde die Leitung diesel' Bureaus unab
hangigen Ingenieuren als "Vertreter" des Stammhauses ubertragen, die 
diesem gegeniiber lediglich die Verpflichtnng tibernahmen, in allen ge
schaftlichen Angelegenheiten sein Interesse wahrzunehmen. Die Preise 

1) Professor Reichel unterscheidet (E. T. Z. 1912, S. 1004) zwischen Werk
ingenieuren, Projektierungs - odeI' Verkehrsingenieuren und Ban - und Betriebsleitern. 
Die Anteile der einzelnen Kategorien schatzt e1' auf 35 bzw. 50 bzw. 15 % del' Ge
samtheit. 



durfte der Vertreter nach eigenem Belieben stellen. Yom Stammhause 

wurden ihm bestimmte Preise in Rechnung gestellt. Alles, was er 

darilber hinaus verdiente, war sein Eigentum. Spate1' setzten dann die 

Firmen, um sich diesen Verdienst, der flir die Vertreter del' Industrie

bezi1'ke sehr betrachtlich war, nicht entgehen Zll lassen, llnd um sich 
einen noch weitergehenden EinfluB auf den Gang der Geschiifte zu 

sichern, eigene Beamte als "Vorsteher" der Technischen Bureaus ein. 
Die V o1'steher erhalten vom Stammhause ihr festes Gehalt und ferne1' 
eine gewisse Gewiun- und U msatzprovision. Die Verkaufspreise sind 
ihnen im allgemeinen vo1'geschrieben. Die Y orsteher engagieren sich 
fUr den Verkehr mit del' Knndschaft selbst die Projektierungs- und 
Akquisitionsingenieure, stellen kaufmannisches Personal und Zeichner 

ein und nehmen die Monteuro und Arbeiter an, die sie fUr die Montage 
del' Anlagen ihres Bezirks notig haben. 

Die flir das Projekt einer groLlen Anlage erforderlichen U nterlagen 
miissen von den Ingenieuren gewohnlich an Ort und Stello beschafft 
werden, Sie yerlegen dann auf IV ochen und Uonate ihre 1\itigkeit 
nach dem betreffenden Orte. Yormittags sind sie z. B. auf del' Trasse 
und skizzieren, und am N achmittag tragen sie ihre A ufnahmoskizzen 
in den Plan ein. 

Die groLlen Projektenbnreaus sind in Gmppen, clenen je 4 bis 
6 Ingeniellre angehoren, eingeteilt. Einem derselben, der groLlere Er
fahrungen besitzt, wird die Funktion des Gruppenflihrers iibe1'tragen. 

Er nimmt die eingehollden Korrespondenzen von seinem Chef entgogen, 
verteilt sie nach Durchsicht, ebenso \Vie die Arbeiten selbst, an seine 
Kollegen und tragt die volle Verantwortung flir die in seiner Ab
teilung angefertigten Projekte. Die Gruppen eines Bureaus, etwa 3 bis 6 
an del' ZahI, sind zu einer Abteilung mit einem Oberingeniour an del' 
Spitze zusammengefaLlt. Del' Vorgesetzte des Oberingenieilrs ist der 
teclmische Dezernent del' Direktion. Findet eine wichtige Besprechung 
etwa zwischen einem sUidtischen Ingonieur und einem Direktionsmitglied 
wegen eines neuen Projektes statt, so werden Abteilungschef und 
Gru ppenflihrer hinzugezogen. Der Ingenieul', der das Proj ekt im 
einzelnen bearbeitet, orfahrt die Details, die hiI' ihn von Bedeutung sind, 

erst durch seinen Kollegen~ den Gl'uppenfii.hrer. Der Projektenr kommt 

mit seinem Oberingenieur relativ selten und mit seinem Direktor iiber
hanpt Imum in Beriihrung. Diese Art des dienstlichen Verkehrs hat 
fUr die Direktion den V orteil, daB sie nUl' mit wenigen verschiedenen 
Angestellten direkt zu verhancleln hat, und daB bei Riickfl'agen oder 
Projektfehlern die Ermittlungen schneller angestellt werden konnen. Den 
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Projekteuren wird es freilich oft nicht leicht, sich ihrem Kollegen, der 
vielleicht im gleiehen Alter steht) vollstandig unterzuordnen. Infolgedessen 
kommt es, wenn der Gruppenfiihrer nicht von guten Umgangsformen 
und vertraglich ist, leicht zu l\tIiBhelligkeiten. 

Die Projektierungsbureaus der GroBfirmen sind nicht immer ganz 
homogen durchgebildet. Urn diese Erseheinung zu kennzeiehnen und 
die Ursache hierHir zu finden, solI an einem Beispiel gezeigt werden, 
wie bei der Fusion zweier ebenburtiger Stammhiiuser die N eubildung 
der Projektierungsbureaus zustande kam. Vor der Verschmelzung 
wurden die meisten Projekte doppelt ausgearbeitet, nach derselben 
wurde ein Teil der Projekteure uberfliissig. Sie wurden in anderen 
Stellen untergebracht oder gingen zur Konkurrenz iiber. Der Rest wurde 
auf zwei Projektierungsbureaus verteilt. In dem einen werden naeh 
geographischer Abgrenzung aUe Anlagen entworfen, die vor del' Fusion 
vorwiegend ZLUn Gesehaftsbereieh del' einen Firma gehOrten, und zwar 
von denjenigen Herren, die aueh schon in ihrem Stammhause die be
treffenden Bezirke bearbeitet hatten, wahrend in dem Parallel bureau aIle 
iibrigen Anlagen von Angestellten des anderen Stammhauses projektiert 
werden. Diese Unterteilung wurde hauptsaehlich deshalb gewahlt, damit 
die Kundsehaft, die zum Teil noeh eine gewisse Anhanglichkeit an die 
alte Stammfirma zeigte, naeh dem bisherigen Gesehaftsmodus weiter 
behandelt und an die vollzogene Tatsaehe del' Fusion in mogliehst 
sehonender Weise gewohnt werden konnte. 

Als Folge dieser Einriehtung ergab sieh, daB selbst viele Jahre 
nach vorgenommener Fusion noeh deutlieh eine Trennung del' Abteilungs
vorsteher, Bureauehefs und Angestellten sowohl im dienstliehen als aueh 
privaten Verkehr bemerkbar war, die aueh dadureh begiinstigt wurde, 
daB die Beamten des einen Stammhauses vorwiegend Siiddeutsehe, die 
des anderen N orddeutsehe waren, und daB die Gehalter del' Siiddeutsehen 
hOher waren and es zum Teil aueh naeh del' Fusion noeh blieben. 

Das SiehabsehlieBen del' AngesteIlten voneinander auf Grund ihrer 
Herkunft aus versehiedenen Stammhausern ist auch in anderen Ab
teilungen wie in den ausfiihrenden Baubureaus, den Bestell- und Ab
rechnungsbureaus einiger GroBfirmen zu finden. 

Akquisition. Hand in Hand mit del' Projektierung geht die 
Akquisition. Es genugt im Geschaftsverkehr nicht, daB eill Projekt 
ausgearbeitet wird, del' Kunde erwartet meist, daB man mit ihm personlieh 
verhandelt und seine Wiinsehe entgegennimmt, ohne sieh jedoch dureh 
die Projektbearbeitung in seinen Entseheidungen irgendwie gebunden zu 
fiihlen. Infolge del' fruher vorherrsehenden seharfell Konkurrenz sahen 
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sich die einzelnen Firmen, um i.iberhaupt ins Gesehaft zu kommen, ge
zwungen, die Projektbearbeitung stets kostenlos vorzunehmen, und hierbei 
ist es anch bis heute in der Regel geblieben. 

Die V orverhandll1ngon, die gemhrt werden, um den Zl1schlag fiir 

die }laschinenlieferung einer grciBeren elektrisehen Zentrale, fUr den 

Ban einer interl1rbanen Balmanlage odeI' um die Konzession fiir die 

Errichtung eines ]jlektrizihitswerkes in eigener Regie Zll erlangen, ziehen 

sich hiiufig jahrelang hin, uncI die Firma wendet dann die versehieden
artigsten Mittel an, lUl1 zum Ziele Zll gelangen. Ein Ingenieur bereist 
zllnachst die in Betaeht kommonden Ortschaften und sllcht durch populare 
Vortrage clas Publikul1l hir die neue Anlage zu interessieren. Meist 
treten dann einzelne Ol'tsansiissige au::; personlichen Moti,en oder weil 

sie das U nternehmen fill' unrontabel halten~ dem Projekt entgegen, und 
es kommt jetzt flir die Firma darauf an, die Presse flir sich zu gewinnen, 
um durch diese die gemachten Einwendungen zu entkriiften. Ein 

Konkurrenzangebot ist in Eolchen Fiillen im allgemeinen nicht ZLl flirchten, 

da die GoHfirmen in den letzten .J ahren unter sich entsprechende Ab
maehl1ngen trefl:'en, um sich nicht gegenseitig die Preise Zl1 verderben. 

Bei Projekten mittleren und klein en U mfangs kommt der Akqui
siteur mehr znr Oeltung. Allerdings ist nicht Zll verkennen, daB mr 
den Zuschlag haufig die Art, wie eine Firma in dem betreffenclen Bezirk 
eingeflihrt ist, den Ausschlag gibt. 

Erbaut eine Firma ein Elektrizitatswerk, so sichert sie Rich im 
allgemeinen vertraglich das Lieferllngsrecht fLlr samtliche anzuschlieLlende 
}Iotoren nnd das Installationsmuterial, in einzelnen Fallen allBerdem 
das Recht, die Installationen selbst anszuflihren. Falls diese Be
schrankungsrechte nicht yorhanden sind J entsendet eine Installations
firma ihren Reiseingenielll', dieser sllcht alle in dem betreffenden Be
zirke in Betracht kornmenden Intel'essenten personlich auf lind fLihrt 
ihnen die Vorziige der Versorgung dmch Elektrizitiit vor Augen, urn 
sie zm Bestellung eines Anschlusses zu bewegen. Das Angebot auf 
die Installation gibt er an Ort und Stelle auf Grund von Einheitspreisen 
fiir Material und Montage oder zu einem Pauschalpreis flir jede fertig 
angeschlossene Lampe verbindlich abo 

Propaganda. Eine Hir dio Erweiterung des Kundenkreises Mchst 

bedeutungs,olle Einrichtung ist die Propagandaabteilul1g, in der die 
Ausarbeitung del' Preislisten und Reklameschriften erfolgt, und durch 
die auch aile mit del' Drucklegung in Zusammenhang stehenden Ver

handlungen gefi.i.hrt werden. Kleinere Druckarbeiten werden in der an
gegliederten eigenen Druckerei ausgeflihrt, 11l1lfangreiche groBeren 
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Druckereibetrieben iibertragen. Die in diesel' Abteilung tiitigen In
genieure stehen mit den Kalkulations- und technischen Bureaus aller 
Art in stiindiger Verbindung und stell en den Text flir die Druck
schriften zusammen unter besonderer Beriicksichtigung del' ihnen in 
wirtschaftlicher und technischer Hinsicht wichtig erscheinenden Einzel
heiten iiber die Fabrikationsartikel) wobei die Reklame das Leitmotiv 
bildet. Literarische Gewandheit ist fiir diese Angestellten urn so un
erliiglicher, als ihnen gelegentlich auch die Abfassung von Artikeln fUr 
die Presse iibertragen wird. 

Das Ausstellungswesen ist als ein Spezialgebiet del' Propaganda
abteilung aufzufassen. 

Die Zahl der elektrotechnischen Fachausstellungen steigt in Deutsch
land von Jahr zu Jahr. Augerdem wurde im Jahre 1911 von del' 
A.E. G., den S. S. W. und einigen Spezialfabriken eine Wanderausstellung 
ins Leben gerufen und in Berlin eroffnet. Da ferner von vielen Firmen 
auch die Ausstellungen auf dem Gebiete des Gewerbes, del' Land
wirtschaft, del' Hygiene, des W ohnungswesens, Stiidtebaues und der
gleichen beschickt werden, so erschlieEt sich hier fUr den Elektro
ingenieur ein nener Wirkungskreis von sHindig wachsender Bedeutung. 

Die Tatigkeit des Ausstellungsvertreters ist zum Teil kaufmannischer 
Art, deshalb finden sich auch selten Ingenieure, die dauernd den an 
dies en Posten gestellten Anforderungen entsprechen, trotzdem die bier 
gezahlten Gehiilter und P1'ovisionen verhliJtnismaEig hoch sind. Es e1'
fordert diese Tatigkeit fUr den 1:ngenieur eine gewisse Selbstve1'leugnung. 
Er mug auf die immer wiederkehrenden gleichen Fragen del' Interessenten 
mit del' unerlaElichen Zuvorkommenheit eingehen undunermudlich auf 
die Vorzilge del' ausgestellten Fabrikate hinweisen. 

Bauansfuhrung. Sobald del' Auftrag fUr die Lieferung einer 
groEeren elektrischen Anlage, z. B. einer stadtischen Zentrale, vorliegt, 
entsendet die Firma ihren Bauleiter, del' sich am Orte sein Baubureau 
einrichtet und mit den zustandigen Organen del' Stadt und dem den 
Ban ansfiihrenden Architekten Fuhlung nimmt. Seine Uberwachungs
tatigkeit fangt mit del' Inangriffnahme del' Ausschachtungsarbeiten an. 
Sehr wichtig ist zunachst die Kontrolle einer sorgfaltigen Ausfiihrung 
del' nlaschinenfundamente unter genauester Einhaltung del' Zeichnungs
maEe. Nicht selten werden an dem maschinellen Entwurf, nachdem 
del' Ball bereits begonnen ist, aus irgendwelchen lokalen Veranlassungen 
noch Abanderungen notig, deren Durchfiihrung unter moglichster Ver
meidung von Zeitverlusten dem Bauleiter obliegt, del' nun zwischen 
allen hierbei Beteiligten vermittelnd eingreift. 



Ebenso fLihrt der Bauieiter an Ort und Stelle die Verhandlungen 
mit den Lieferanten del' iibrigen maschinellen Einrichtungen ~ wie der 
Dampfmaschine, Kessel usw. und berichtet iiber den jeweiligen Stand 
der Arbeiten in bestimmten Zeitabschnitten an sein Stammhaus. Fiir 

die Aufstellung der "lIaschinen erhalt er yom Stammhause die notige 

Anzahl von Monteuren, die ihm fUr die Dauer des Banes unter

stellt sind. Wtihrend diesel' Zeit ist er erster technischer und kant'

mannischer Beamter in einer Person. Er verwaltet dio Baukasse, 

schlieHt flir klein ere Lieferungen selbstandig Vertriige ab, zahlt die 
Gehaltor und Lohne aus und rechnet mit seinem Stammhause iiber die 
ihm iiberwiesenen Summen abo GroHere Baubnreaus beschiiftigen auLlor 
dem Bauleiter Spezialingenieure fiir die Ausflihrung der Schaitanlage, 
del' Transformatorenstation, des Kabelnetzes oder der Freileitungsanlage, 
ferner Kaufleute fUr die Abrechnung und Techniker flir die Anfnahme 
yon Bauplanen oder fLir zeichnerische Abandorungen und fiir die Ab
steckung der Leitungstrasse. 

Nicht jeder lngenieur mit gutem theoretiscbem Wissen und reich

lichen praktischen Erfahnmgen ist filr einen Bauleiterposten geschaffen. 
Neben einem ausgesprochenen Organisationstalent ist auch eine gewisse 
diplomatische Gewandtheit bei Verhandlungen unerliiLllich, um 1\Ieinnngs
verschiedonheiten liber Auslogung des Vertrages, Beschaffenheit der 
angelieferten Fabrikato oder dergleichen giitlich beiznlegen. Bisweilen 
spielen hier rein personliche Momente mit, die zur Folge haben konnen, 
daH der yom Stammhaus bestallte Bauleiter auf Antrag des Auf trag
gebers abgorufen lind dnrch oinen andern Angestollten ersetzt werden muLl. 

Die sich beim Bau eines Elektrizitatswerkes ergebenden Yer
handlungen sind fill' das Stammhaus selbst so umfangreich, dall hiermit 
Spezialingenieure fUr Bauausfi.ihrung boschaftigt werden. Diese Ange
stellten vermitteln den Verkehr zwischen dem Bauleiter und del' \Verk
statt oder den Lieferanten, mit letzteren nur, soweit es sich um umfang
reich ere Bestellungen yon Halbfabrikaten oder Robmaterialion handelt, 
die nicht bereits yom Bauleiter selbst in Auftrag gegeben wurden. 

Die Einschaltung dieses Zwischengliedos (des Bureauingenieurs 
fill' BauallsfUhrung) ist erforderlich, damit eine Zentralstelle 1m Stamm
hanse vorhanden ist, die libel' das Fol'tschreiten des Baues stets auf dem 
Laufenden ist und bei Riickfragen (z. B. seitons des Bestellers) vorbind

liche Ausknnft geben kann. 
Zwecks Verlegung eines Kabel- oder Freiieitnngsnetzes nimmt 

del' lngenienr an Ort und Stelle unter Assistenz eines Technikers die 
Absteckungsarbeiten vor und zeiclmet die Trasse in den Situationsplan 
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ein. Nachdem der Entwurf vom Auftraggeber genehmigt ist, werden 
im Stammhause auf Grund del' Zeichnungen die erforderlichen Material

mengen ermittelt und bestellt. 

Die Ansfiihrung einer Freileitungsanlage erfordert die Mitarbeit 

eines Berechnungsingenieurs mit Spezialkenntnissen in der Statik, da 
die Leitungsmaste, deren Lieferung einer Eisenkonstruktionsfirma iiber
tragen wird, nach den auftretenden Zl1gbeansprnchungen bestellt werden. 
Dieser Spezialist flthrt auch die Verbandlungen mit den zusUindigen 
Behorden, wenn Eisenbahn - oder Telegrapbenlinien von der Freileitung 
gekreuzt werden sollen. Er fertigt zu diesem Zweck die vorgeschriebenen 
Plane an und arbeitet die notwendigen Eingaben aus. 

N ach Anlieferung des Leitungsmaterials und der sonstigen Zu
beborteile sowie nach Einstellung von Hilfsarbeitern, die am Orte selbst 

angeworben werden, beginnt der Freileitungsingenieur mit seinen 
Monteuren \ die das Stammhaus entsendet, den eigentlichen Bau der 
Trasse. Die Arbeiter werden zweckmaBigerweise in vier Kolonnen ein

geteilt. Die erste Kolonne hebt die Locher flir die Maste aus, die 
zweite befestigt die Traversen und Isolatoren an den Masten, die dritte 
fiibrt die Fundamente aus und steHt die Maste auf, wahrend die vierte 
Kolonne die Leitung verlegt. 

Damit die einzelnen Kolonnen sich nicht gegenseitig storen, 
arbeiten sie in AbsUinden von einigen Kilometern. Die Beaufsichtigung 
wird zwar dadl1rch erschwert, weil sich die Distanz zwischen del' ersten 
und letzten Kolonne auf 20 bis 40 Kilometer belauft, doch ist dies 
praktisch kaum von Bedeutung, da dem Ingenieur fiir seine Inspektionen 
ein Automobil zur Verfiigung gestellt wird. 

10. Beratende Ingenieul'e, Revisorcn elektl'ischer Anlagen. 

Beratende Ingenieure. Das SachversUindigenwesen wird zum 
Teil von selbstandigen Ingenieuren mit ihren Privatangestellten und Zl1m 
andel'll Teil von Vereinen, insbesondere dem Dampfkesseltiberwachl1ngs
verein, durch Elektroingenieure ausgeiibt. 

Die Sachverstandigen iibernehmen die Ausarbeitung an Projekten, 
geben ihr fachmanniscbes U rteil ab iiber einen Kostenanschlag, die 
Beschaffenheit einer Maschine oder den Zustand einer Anlage. DaB 
das Urteil streng objektiv gehalten ist und in keiner Weise durch 
irgendwelche Nebenabsichten, (beziiglich eines Verdienstes durch 
Interessenvertretung einer bestimmten Firma) beeinfluBt wird, muB 
unbedingt gefordert werden, weil es sonst wertlos ware. 
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Damit dieser Bedingung genllgt wird, haben sich in PreuBen im 
Jahre UHO die SachversUindigen und beratenden lng-enieure zu Gut
aehterkammern 1 mit einem Ehrenrat an der Spitze znsammengesehlossen. 
In ihm besitzen sie ein }I ittel, sieh gegebenenfalls von Mitgliedern zu 
befreien, den en bei Ausiibllng ihres Amtes Eigellnutz nachgewiesen 

wird. Die Kall1mern sind llber die Faehgebiete ihrer lYIitglieder iuformiert 
und weisen bei Anfragen seitens del' Behorden oder des Publikull1s 
entspl'echende Faehmiinnel' naeh. 

Saehvel'stiindige kOlllmen aueh flil' die Beurteilung fertiger elek

triseher Anlagen in Botracht, nm in zweifelhaften Fallen zu ermitteln, 

ob die AusfLihrung den vertraglichen Bestilllll1Ungen entsprieht, oder ob 
Z. B. clem von einer Feuen'ersicherungsgesellschaft vorgeschriebenen 
Bec1ingllngen zwecks A bsehlusses einer Poliee genUgt wird. 

11. ElcktrizWits- und Bahnwcrke. 

In den Betrieben zur Erzeugllng und Verwertung elektrischer 
Energie sind die technischen Einriehtllngen zu unterhalten und zu er

gauzen, und es ist aus wirtschaftlichen GrUnden dem Verkauf del' 
erzeugten Energie die erforderliehe Bedeutung beizllmessen. DemgemiiH 

wird die Venvaltnng namentlich eines gro13eren Elektrizitiitswerkes in 
der Regel von eiuem lngenieur und einell1 Kaufmann gemeinsam aus
gellbt. Bei kleinen Wer1l:on finden wir meist einen technischen Direktor, 
dem ein Kaufmann Zllr Seite stebt. 

Zu den Obliegenheiten del' Betriebsleitung gehort hauptsachlieh 
die Oberanfsieht des Betriebes, Uberwacl!ung des Personals, l'ationeller 
Einkauf, okonoll1ische BetriebsmaLlnahmen, A bschlieBen von Yertriigen, 
Fahrplandispositionen und die Propaganda. 

Dem Direktor ist c1pr Betriebsingeniplll' unterstellt, del' die Auf
sicht tiber die l\Iasehinisten, Heizer llnd sonstigen Hilfskrafte sowie 
tiber die gesamten mascbinellen Einrichtllngen ftihrt. Er ist zwar nicht 
ununterbrochen beschaftigt, mu13 jedoeh stets zur Stelle sein, damit 
beim Eintreten von Betriebsstcirungen sofort die gepigneton MaBnahmen 
getrofi'en werden konnen. ::\lit don einzelnen Funktionen des Dienst
personals mn13 er so genau vel'traut sein, daB er im N otfalle personlich 
ftir jec1en einzelnen einspringen kann. Diese Forderung ist nm so 
unerliiBlieher, als erfahrnngsgema13 die l\Iaschinisten Hnd Sehalttafelwiirter 
gerade in kritischen Momenten leicht kopflos werden und dadureh das 
bestehende U nbeil noeb vergriiilern. 

1) E.T.Z. 1910, S. 711. 
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Wird in Doppelschicht, d. h. mit Tag- und Nachtbetrieb gearbeitet, 
so sind fur jeden Posten zwei oder mehr Angestellte vorhanden, die 
einander ablOsen. 

Bahnwerke, die die Reparaturen an ihren Wagen, Motoren, 
Apparaten und der Oberleitung selbst ausfUhren, haben fur diesen 
Zweck besondere Werkstatten unter Leitung eines Ingenieurs. 

Damit das Auftreten von Defekten am rollenden Material wahrend 
des Fahrbetriebes vermieden wird, registrieren KontroJlbeamte die von 
jedem Wag en durchfahrenen Bahnkilometer und veranlassen in bestimmten 
Zeitabstanden die rechtzeitige grllndliche Revision und Reparatur aller 
einem VerschleiB unterworfenen Einzelteile, bevor der Defekt auBerlich 
in Erscheinung tritt. 

Die seitens der Elektrizitatswerke in den letzten J ahren verfolgte 
Taktik, ihre Absatzgebiete durch Gewahrung gunstigerer Stromlieferungs
bedingungen zu erweitern und dadurch ihr Unternehmen rentabler zu 
gestalten, fiihrt in fast ununterbrochener Folge zu VergroBerungen oder 
Modifikationen der maschinellen uud Schalteinrichtungen aller Art. 
Fiir die Durchfiihrung der hierzu erforderlichen V orarbeiten kann ein 
Elektrizitatswerk die Mitarbeiterschaft erfahrenerProjekteure nicht ent
behren. 

Zur Gewinnung geeigneter Krafte ist es flir das Werk naheliegend, 
sich an seine Maschinenlieferantin zu wenden. Einem solchen Ansuchen 
zu entsprechen hat die· Elektrizitatsfirma doppelte Veranlassung. 1st es 
schon an und flir sich flir sie angenehm, der 'Kundin einen Gefalligkeits
dienst zu erweisen, so besitzt sie hier auch gleichzeitig ein Mittel, durch 
Zuweisung eines ihrer Angestellten, von dem sie annimmt, daB er auch 
weiterhin ihre Interessen berucksichtigen wird, die Geschiiftsbeziehungen 
zu ihrer Kundin noch fester zu knupfen und sich dadurch eine Anwart
schaft auf die N eulieferungen zu sichern. 

Die Stellungen der Projekteningenieure bei den groBeren Elektrizitats
werken sind im allgemeinen gut besoldet, sie bieten Gelegenheit, prak
tische Erfahrungen zu sammeln und spater in eine leitende Position 
einzurucken. Der EinfluB der GroBfirmen auf die Besetzung derartiger 
Stellungen ist so allgemein bekannt, daB die Diensttatigkeit bei einer 
GroBfirma von den Angestellten vielfach nur als ein l\fittel zur Erlangung 
einer Betriebsleiterstelle angesehen wird. 
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II. 

Vorbildung der Angestellten. 
Statistisch es. Bei der im Jahre 1907 vom Bureau flir Sozial

politik veranstalteten "Erhebung tiber die Lage der technischen Privat
beamten Gro13-Berlins" sind von 1288 in GroB-Berlin ansassigen Bearnten 
und 380 au13erhalb Berlins beschiiftigten zusamrnen 1668 elektrotechnisch 
tatigen Privatangestellten die Fragebogen beantwortet worden, die in 
den folgenden Abschnitten einer naheren Betrachtung unterzogen werden 
sollen. 

Es sei bemerkt, dan von diesen 1668 Angestellten nur 1566 
in del' eigentlichen Elektroindustrie beschiiftigt sind, die iibrigen sind 
in technischen Betrieben anderer Art, jedoch auf elektrotechnischem 
Gebiete tatig und besitzen eine vorwiegend elektrotechnische Ausbildung. 
Die Ein beziehung diesel' Angestellten in die hier betrachtete K ategorie 
wird dadurch gerechtfertigt. 

N ach del' Berufsstatistik 1 des Deutschen Reiches vom Jahre 1907 
wurden in Deub,chland "29 selbstandige odeI' leitende und 7130 nicht 
leitende: zusammen 785!) angestellte Elektro-Ingenieure und -Techniker 
beschiiftigt. Die 1566 Angestellten del' privaten Erhebung steJlen also 
einen Anteil von 19,9 % an der Gesamtheit del' technischen Privatange
stellten in del' Elektroiud nstrie dar. 

Schulbildung. Die Schnlbildung del' .Angestellten ist sowohl 
unter den Teclmikern wie anch nnter den Ingenieul'en eine sellr ver
schiedenartige. N ormalbestimmungen fLir die Anstellung gibt es im 
allgemeinen nicht. Nul' soweit Priifungen gefordert werden, bildet eine 
entsprechende Schulbildung die V oraussetzung. Das MaE del' Scllul
bildung der technischen Angestellten zeigt folgende Aufstellung: 

Abiturientenexamen . 
Einj.-Zeugnis oder Primareife 
Gymnasien- ohn8 Einj.-Zeugnis odeI' 

Volksschulbildung 

231 Angestellte 13,9% (11,76%) 
679 " 40,7" (38.29,,) 

788 " 45,4" (52,95,,) 
----~-~----~-.~----".----

1668 100,0% 100,0%. 

1) Ed. 203, S. 253, Bel'uf~gruppe 53: Elektl'o-Ingenieure und -Techniker. - In 
der Gewerbestatistik yom Jahre 1907 wird nur untel'schieden zwischen Verwaltungs-, 
Kontor - und Bureau - Personal einel'seits und technischem Betriebs - und A ufsichts
Personal (12 168) anderseits. Die lotztel'e Gruppe schlieBt z. D. auch die IV erkmoister 
ein. Die Zahlen aus del' (,ewerbestatistik durften also an diesel' Stelle nieht hel'an
gezogen werdon. 

3 
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Die in Klammern gesetzten Zahlen neben den Prozentzifi'ern geben 
die in der Jackelschen Statistik 1 ermittelten Schulbildungs- Verhaltnisse 
fUr die Angestellten samtlicher Industriezweige an. Ein Yergleich 
beweist, daB die Schulbildung der Elektrotechniker uber das allgemeine 
Durchschnittsma13 der technischen Angestellten hinausgeht. 

Theoretische Ausbildung. Der deutsche Ausschu13 fur tech
nisches Schulwesen 2 erkennt lediglich die folgenden drei Kategorien 
von technischen Schulen an: 

1. technische Hochschulen, 
2. technische Mittelschulen, 
3. Fachschulen. 

Ais technische Hochschulen sind solche anzusehen, die ihren 
Absolventen den Titel eines Diplom -Ingenieurs 3 verleihen und als Vor
bildung das Abiturientenexamen eines humanistischen Gymnasiums, 
eines Realgymnasiums oder einer Oberrealschule voraussetzen. 

Als technische Mittelschulen werden nur diejenigen Schulen an
erkannt, welche Schiller mit der wissenschaftlichen Befahigung zum 
einjahrig-freiwilligen Militardienst odeI' mit einer durch eine Aufnabme
prtifung nacbzuweisenden, fUr die Zwecke der Schule gleichwertigen 
Vorbildung aufnebmen. 

Als Fachscbulen gelten aIle, die nach den obigen Definitionen Zll 

den Kategorien 1 und 2 nicbt zu ziihlen sind. 
In der nachfolgenden Ubersicht uber die theoretiscbe Ausbildung 

del' elektrotecbniscben Angestellten wurde diese Dreiteilung der Schul en 
zugrunde gelegt. Zur Erlauterung der Aufstellung ist folgendes zu 
bemerken: 

Die tecbnischen Hocbscbulen lie13en bis zum Jahre 1901 auch 
Studenten mit Primareife zu. Fur die Zulassung als Hospitant ist heute 
das Einj.-Freiwilligen Zeugnis Vorbedingung. Vor dem Jabre 1901 
wurde an Hospitanten diese Forderung nicht gestellt. Ebenso wurde 
vor dem Jabre 1910 die Zulassung zur Prtifung an einer tecbniscben 
Mittelschule noch nicht von einer bestimmt abgegrenzten Schulvorbildung 
abhangig gemacht. 

1) Jackel, Statistik uber die Lage del" technischen Privatbeamten in Groll -Berlin, 
S.34. Jona 1908. 

2) Abhandlungen und Berichte uber technisches Schulwesen. Berlin 1910. 
·3) In Deutschland wurden in der Elektrotechnik in den Jahren 1902 bis 1911 

(It. E. T. Z. lU13, S.302) 1491 Dipl.-Ing.-Prufungen und 130 Dr.-Ing.-Prufungen 
abgelegt. 
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Besonders aufgefUhrt wurden (unter 10) diejenigen Angestellten, 
die sich ihre Fachausbildung in einer Fortbildungsschule odeI' in Abend
kursen aneigneten. 

Theoretische Ansbildung. 
Angestellte 

1. Abiturientenexamen mit abgeschl. Hochschulbildung 147 

2. Primareife " " " 115 
3. Abitur.-Examen mit nicht" .. 84 

4. Einj.-Zeugnis " "" " 269 
5." " und Allsbildung auf techno Mittelschulen 289 
6." " ohne theoretische Ausbildung 6 
7. Ohne Einj.-Zeugnis mit Hochschulbildung 77 

8." " ), '" Ausbildung an technischer 
1Iittelschnle . 515 

9. 
" " )) " 

Fachschule 128 
10. 

" " " " 
Fortbildungsschule odeI' 

% 
8,8 
6,9 
5,0 

16,1 
17,3 

0,4 
4,6 

30,9 
7,7 

Abendunterricht . 18 1,1 
11. 

" 
.. " " 

Antodidakten 20 1,2 
-~.---------- --._._--

Zusammen: 1668 100 

Hiernach haben 692 Angestellte (41,4 %) ihre theoretische Aus
bi-ldung auf einer Hochschnle erhalten, wahrend 804 Angestellte (48,2°/0) 

eine technische Mittelschule und 128 (7,7 %) eine Fachschule besllchten. 
Del' Rest von 44 AngesteUten ('2,7%) weist eine ordnungsmiiHige Fach
ausbildung nicht nacho 

Die praktische Ausbildung. Den ang-ehenden Ingenieuren 
Wit es mangels Fiihillng mit del' Industrie oft schwer ein Werk ,m 
find en ) welches sie in geeigneter Weise praktisch ausbildet, zumal die 
GroEbetriebe im allgemeinen die Lehrlingsausbildung wegen del' im 
Geschaftsgange auftretenden Unbeqllemlichkeiten rundweg ablehnen. 
Del' deutsche AusschuB flir technisches Schulwesen hat in Anerkennung 
del' Schwierigkeit diesel' Yerhaltnisse beschlossen hier vermittelnd ein
zugreifen. 1 Er beabsichtigt £iiI' Praktikanten geeignete Lehrstellen 
nachzuweisen, sofern er seitens del' Industrie eine geeignete Unter

stiHzung findet. 
Kach den Aufnahmebestimmungen del' technischen Hochschulen 

fUr Studierende, die sich der Diplompriifnng unterziehen "wollen, soIl 
die praktische Ausbildung ein Jahr betragen, und zwar muB sie in einer 
Fabrik erfolgen. Eine praktische Tiiiigkeii in einem Elektrizitatswerk 
kann nur bis zu hochstens zwei ~Ionaten in Anrechnung gebracht 

1) B. T. yom Hi. August 1\"112. 
3* 
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werden. Mindestens die Ralfte der Ausbildungszeit ist vor Beginn der 
Studien, der Rest vor der Meldung zur Rauptpriifung abzuleisten. 

An den teehnisehen Mittelsehulen werden vor Eintritt 2 Jahre und 
an den Faehsehulen 2 - 5 Jahre Werkstattpraxis verlangt. 

Die durehsehnittliehe Dauer fUr die Werkstatttiitigkeit wurde flir 
die verschiedenen Beamtenkategorien wie folgt ermittelt: 

W er ks ta ttpraxis. 
Monate 

1. Abiturienten mit abgesehlossener Hoehsehulbildung 12,0 

2. Primareife 
" " " 

17,7 

3. Abituriente'n 
" 

nieht 
" " 

18,0 

4. Einj.- Zeugnis " " " " 25,3 

5. 
" " " 

teehniseher ~1ittelsehule 28,1 

6. 
" " 

ohne theoretische Ausbildung 17,0 

7. Ohne Einj.-Zeugnis mit Hochschule 42,2 
8. 

" " " " 
technischer Mittelschule 41,8 

9. 
" " " " 

Faebschule 47,2 

10. II " " " 
Fortbild ungssehule oder Abend-
unterricbt . 57,3 

11. 
" " " 

Autodidakten . 34,2 

Bemerkenswert ist, dag die einzelnen Angestelltenklassen eine urn 
so Hingere Werkstattpraxis baben, je geringer das Ma13 ihrer theoretischen . 
Ausbildung ist. Durch die liingere Praxis soli eine Art Aquivalent flir 
das ihnen an theoretisehem Wissen Fehlende geboten werden. Da13 hier
durch bis zu einem gewissen Ma13e ein Ausgleich erreicht wird und 
fiir die Praxis sehr brauchbare Krafte herangebildet werden, beweisen 
die hohen Anteilziffern der unter Position 5 und 7 bis 10 (S. 35) auf
gefiihrten Kategorien (1027 Angestellte = 61,6 % der Gesamtheit) mit 
durchschnittlicb 3 1/ 4 J ahren Praxis. 

Die bessere Wilrdigung einer liingeren Werkstatttatigkeit macht 

sieh geltend, seitdem man eingesehen bat, \Vie dringend dem Ingenieur 

ein freier Blick und das richtige Verstandnis flir die praktischen Be
diirfnisse der Technik not tut. In frUheren J ahren fehlten diese Eigen
scbaften vielfach dem Ingenieur mit abgescblossener Rocbschulbildung 
und er war daher den in der Praxis an ihn herantretenden Anforderungen 
nicht immer gewachsen, Diesel' Mangel kann jetzt als behoben gelten, 
denn die deutschen Rochschulen sind heute unermildlich bestrebt, durch 
Verbesserung ibrer Lehrpliine und durch Heranziehen tiichtiger Lehrkrafte 
aus der Praxis die Studierenden mit dem fiir Praktiker notigen Riist
zeug auszustatten, 
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Kaufll1annische lind volkswirtschaftliche Ausbildung. 

Die privat- und volkswiltschaftliche Ausbildung der Ingenieure 

wird heute nicht in geniigendem MaDe gepflegt. Von dem Direktor 

eines GroDbetriebes wurJe dies als Grund flix die geringe Anzahl von 

Ingenieuren in Verwaltungsstellen angegeben.1 Es kommt zweifellos 

darauf an, daB das praktische und theoretische Wissen des Ingenieurs 

in Bahnen gelenkt wird, die cllll'ch die fUr den Absatz del' Fabrikate 

giinstigsten Bedingungen vorgezeichnet sind. Zl1 diesem Zweck muB 

sich zunachst cler Ingenieur clem pri vatwirtschaftlichen Studium wiclmen, 
um einen tberblick libel' die geschiiftlichen Verhiiltnisse von der 

Fabl'ikation der RohstofI'e bis zum Fertigprodukt zu gewinnen. Die sich 

hieran anschlieDende staatswissenschaftliche Schulung bringt clem Ingenieur 

die Bedeutung del' Arbeit flir die Volkswirtschaft zum BewuBtsein. 

Sehr viele leitencle Stell en sind heute in elektrotechnischen GroB

betrieben noch von Kaufleuten besetzt. In diese Stellen hineinzllkomll1en 

kann den tlichtigen, wirtschaftlich gebilcleten Ingeniellren nicht schwer 

fallen, denn bei guter kaufll1iinnischer Befahigung2 wird natLirlich der 

Ingenieur im allgemeinen VOl' dem Kaufmann bevorzugt werden. 

Der "Verein deutscher Ingenieure" hat, um den Ingenieuren 

Gelegenheit zu geben~ sinh praktisch in den vel'schiedenen Zweigen des 

Verwaltungswesens auszubilden, an die Biil'germeister aller grLiBeren 
Stiidte Deutschlands das Ersnchen gel'ichteP, Absolventen technischel' 

Hochschnlen mit volkswirtschaftlichel' V o1'bildung, die sich der Ve1'

waltung widmen wollen, auf besonderen Antl'ag hin in ihrem Yerwaltungs
dienste - ohne Verg'iitung - zu beschaftigen. Die meisten Sttidte 
haben bereitwilligst ihr Einvel'standnis hierzll erklart.4 Hiermit verfolgt 

del' V. D. 1. auHer dem oben angedenteten nnmittelbaren Zweck noeh 
die weitere Absicht, dem Ingenieur den Eintritt in die hahere Ver
waltungslaufbahn zu erschlieDen. 

1) Werner, Berl. Tageblatt 1907. 
2) Der bekannte UroIlindustrielle Dr. -Ing. E. Ki)lting heLt in ,;uiner Auto

biographic (MatschoB, Coo Beitrtige Zllr Geschichte der Tcchnik und Imlustrie, 1. Btl., 

S. 202) hen'or, darl fiir i1m die Ttltigkeit auf dem technischell Bureau des gewandt811 
(~eschaftslllannes Alexander Friedmann in Wien von hiichster Bedeutung gcwesen 08i. 

Pekuniir hug ihm die Stelle zlrar fa,t gar nichts oin, was 8r abcl' im "piitercn Leben 

an Geschaftskellnlnissen brauchte, Ulll seine technischen Kenntnisse llutzbringclld zu 

verwerten, das habe 81' ailes dort gelernt. 

3) E. T. Z. 1911, S. 992. 
4) Da die Einrichtung erst vor hll'zem getroffen wurde, HiBt sieb heute noeh 

nicht sagen, ob sie seitens del' Ingenieure ill dem envllnschten 1IaBe beniitzt wird. 
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III. DienstverhiLltnis der Angestellten. 
1. Bedingung der Anstellung. 

Alter. Die Vollakademiker treten normalerweise mit etwa 
25 Jahren in den Beruf ein, denn sie verlassen die Schule selten vor 
dem 19. Lebensjahr, leisten dann eine praktische Lehrzeit und den 
MilWirdienst von je 1 Jahr ab und brauchen wenigstens 4 Jahre fiir 
ihr Studium. In der nachstehenden Tabelle, in der allerdings nur 
zwischen Akademikern und Nichtakademikern ohne Berucksichtigung 
des Studienabschlusses unterschieden wird, kommt dies zum Ausdruck. 

Alter der Angestellten. 

Jahre Nichtakaderniker Akademiker Zusamrnen % 
Unter 20 9 9 0,5 
20 bis 25 . 331 76 407 24,5 
25 

" 
30 . 458 347 805 48,3 

30 
" 

35 . 190 146 336 20,1 
35 

" 
40. 44 35 79 4,7 

40 
" 

50 . 19 9 28 1,7 
50 und mehr . 2 2 4 0,2 

Zusammen: 1053 615 1668 100,0 
Ein Vergleich mit der nachfolgenden Berufsstatistik zeigt gewisse 

.A.bweichungen. 

Berufsstatistik1 des Deutschen Reiches, Grllppe 53. 

Jahre 

Unter 20 
20 bis 25 
25 

" 
30 

30 
" 

40 
40 

" 
50 

50 und mehr 

Selbstandige auch 
leitende Bearnte u. 
sonstige Ge~chafts-

leiter 

0 
32 

136 
372 
133 

56 
Zusammen: 729 

Nicht lei ten de Be
arnte, iiberhaupt d. 

wissensch.-techn. ge-
bildete Yerwalt. - u. Zusammen 
Aufsichts -, sowie d. 

Rechnungs - und 
Bureaupersonal 

549 
1434 
2346 
2203 
446 
152 

7130 

549 
1466 
2482 
2575 
579 
208 

7859 

7,0 
18,7 
31,5 
32,8 

7,4 
2,6 

100,0 

1) Berufsstatistik des Deutschen Reiches Yom JahTe 1907, Bd. 203, S.253. 
Berufsgruppe 53: Elektro - Ingenieure und - Techniker. 
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Der auBerst geringe Anteil von nur 0,5 % der ersten Altersklasse 
in der Erhebung des Bureaus fiir SoziaJpolitik gegeniiber7 % der 
Berufsstatistik darf darauf zuriickgeftihrt werden, daB die ganz jungen 
Angestellten in den seltensten Fallen organisiert sind und deshalb nur 
ein geringes Yerstandnis flir statistische Erhebungen haben. Wahrend 
die Altersklassen vom 20. bis zum 35.1 Lebensjahre annahernd die 
gleiche Struktur haben wie in der Berufsstatistik und daher eine Yer
allgemeinerung gestatten, sind die letzten Altersklassen wiederum be
sonders schwach in der Erhebung des Bureaus flir Sozialpolitik vertreten. 
Dies findet mit groBer Wahrscheinlichkeit seine Erklarung darin, daB 
die alten Angestellten in verhaltnismaBig groBem Prozentsatz in hi)here, 
besser dotierte Y orgesetztenstellungen aufgeriickt sind, nunmehr den 
sozialen Standpunkt ihrer Chefs vertreten, daher als Angestellte meist 
nicht mehr organisiert sind und sich auch an den fiir diese veranstalteten 
Erhebungen nicht mehr beteiligen. 

Nach der Berufsstatistik sind 598 "nicht leitende Beamte" der 
Elektroindustrie alter als 40 Jahre. Sie sind in der Gesamtziffer mit 
einem Anteil von 7,6 % beteiligt. 

Die sehr geringe Anzahl an alteren Beamten iflt begrundet durch 
die offensichtliche Tendenz der Unternehmer, niemanden, der alter als 
40 Jahre ist, neu einzl1stellen. Die Untel'llehmer gehen hierbei von 
del' Annahme aus) daB ~iltere Angestellte sich ungel'll jungeren Vor
gesetzten unterordnen, daB sie nicht mehr die erforderliche Elastizitat 
unci Anpassnngsfiihigkeit bei veranderten Arbeitsbedingungen aufweisen 
und daB sie ihnen spaterhin dnrch verminderte Arbeitsleistung und 
Kranklichkeit znr Last fallen konnten. Diesen Einwendungen ist ent
gegenzuhalten, daB nach dem Urteil bedeutender arztlicher Autoritaten 2 

selbst bei Mannel'll von 50 Jahren von einer verminderten Leistungs
fahigkeit im allgemeinen nicht die Rede sein kann, was auch dadnrch 
bewiesen wird, daB gerade die Direktoren der GroBfirmen, die die hoc11ste 
Verantwortung tragen, das 40. Lebensjahr fast ausnahmslos iiberschritten 
haben. Es mi:ige auch darauf hingewiesen sein, daB altere Angestellte 
gegeniiber dem jiingeren Geschlecht hinsichtlich del' Erfahrung einen 
Y orrang aufznweisen haben und daB somit eine Schiidigung des Wirt
schaftslebens eintritt, wenn sie aus del' Industrie versch winden, um so 

1) Es wurde angenolilmen, daB die Zahl del' zwischen dem 30. und 40. Lebens
jahr stehenden Angestellten in der Berufsstatistik sioh etwa gleichmuBig auf die beiden 
Altersstufeu zwischen dem 30. und 35. und dem 35. und 40. Jahre yerteilt. 

2) Berl. Tageblatt Nl'. G56 yom 25. Dezember 1912. 
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mehr, als sie auch einen wertvollen Zusammenhang mit der Vergangenheit 
des Unternehmens vermitteln. 

Was aus denjenigen wird, die mit zunehmendem Alter aus dem 
Angestelltenstande ausscheiden, laBt sich nicht mit Sicherheit sagen, weil 
hieriiber Erhebungen nicht angestellt wurden. Das Bediirfnis, hier 
Klarheit iiber die bestehenden Verhiiltnisse zu schaffen, laLlt eine staat
liche Enquete, die sich auf die gesamte Industrie unter EinschluB aller 
kommunalen und staatlichen technischen Betriebe erstrecken miiBte, als 
dringend erwunscht erscheinen, urn so mehr als sie erkennen lieBe, ob 
die im Jahre 1913 in Kraft getretene Reichsversicherung die in dieser 
Hinsicht an sie gekniipften Erwartungen erflillt. Ein Teil der iilteren 
Privatangestellten findet offenbar sein Fortkommen in beh6rdlichen 
Stellungen, fli.r die der Nachweis einer langer-en Praxis sogar Bedingung 
ist. Die Zahl dieser Positionen ist indessen eine beschrankte, und da 
meist ganz bestimmte AbschluBprufungen verlangt werden, kommen sie 
nicht flir aile in Betracht. Die meisten Ingenieure und Techniker ver
suchen es, sobald sie wegen "vorgeschrittenen Alters" keine Anstellllng 
mehr finden, sich selbstiindig zu machen. N amentlich in den Industrie
stiidten und Orten mit technischen Hochschulen findet mancher Ingenieur 
sein Fortkommen durch Ubernahme technischer Berechnungen und 
zeichnerische Arbeiten flir kleine Fabriken und Unternehmer, durch 
Anfertigen von Ubersetzungen oder durch Stundengeben. Der Verdienst 
ist anfangs meist klein. In der Hoffnung auf eine Verbesserung der 
Lage und in der Wiirdigung seiner Unabhiingigkeit ist der Ingenieur 
jedoch zu auBerster Einschrankung seiner Lebenshaltung gern bereit 
und hilft sich so wenigstens iiber die erste, die schwerste Zeit seiner 
neuen Existenz hinweg. 

Vorbild ung. In den meisten elektrotechnischen Betrieben werden 
die Angestellten nach der Art ihrer theoretischen Ausbildung in Aka
demiker und Nichtakademiker geschieden. Zu den ersteren werden 
sowohl die Diplomingenieure mit Abiturientenexamen wie auch alle 
diejenigen gezahlt, die nur einige Semester an einer Hochschule 
hospitierten. Die Kategorie der Nichtakademiker umfaLlt alle iihrigen 
Angestellten. Der Wunsch, in der Praxis als Akademiker zu gelten, 
veranlalH infolgedessen auch viele immature jllngen Leute, sich dem 
Hochschulstudium zuzuwenden, obwohl der Lehrplan der techllischen 
Mittelschule sich ihrer Vorbildung viel besser anpaBt. 

Bis vor etwa flinf Jahren pflegten die Unternehmer bei Anstellung 
neuer Beamten den von ihnen abgelegten PriHungen nur geringe Be
deutung beizumessen. N euerdings hat sich dies allmahlich geiindert. 
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Besonders die GroLlfirmen verfolgen hente das Prinzip, in ihren Verkehrs

abteilnngen wie Projekten- und Banbureaus nul' noeh Diplomingenieure 
anzustellen, und zwar tun sie dies mit Riieksieht auf den Kundenkreis. 

Da Behorden z. B. ihre wichtigeren Verhandlnngen mit den Firmen 

ausehlieLllieh dureh V ollakaclemiker flihren, miissen alleh die Firmen 

dureh gleichartig vorgebilclete 1ngenieure vertreten sein. Sobald indessen 

ein Angestellter erst einige Jahre in der Praxis steht, wird er aneh 
heute noeh von seiner Firma ohne Riieksieht auf Stndienzeugnisse 

lediglieh danaeh benrteilt, was er fur sie leistet. 

Empfehlungen und Beziehungen. Bei del' Anstellung wie 

aneh bei cler Befiirderung spiel en in der 1ndustrie die Empfehlungen 
eine groLle Rolle. Bis zu einem gewiLlen MaBe ist dies verstandlich, 

denn del' Bewerber ist fiir clie Firma ein unbesehriebenes Blatt, sie 

will miigliehst eine Gewiihr dafUr haben, da13 der N eueintretende aueh 

diejenigen personlichen Eigensehaften be8it7.t, die flir den vakanten 

Posten erforderlieh sind. A uffallend ist jedoeh, daG denjenigen An

gestellten, die in einer einflllBreichen Personlichkeit einen Fursprecher 

haben, fast allsnahmslos die am besten dotierten Stellungen zufallen. 

Es nnterliegt keinem ZweifeL daLl ein Teil der Ingenienre in der 

Grollindnstrie auch ohne Fiirsprache 8ich emporarbeiten kann. Diese 
sind dann abel' nicht nur hervorragend begabt sondern auch ausdauernd, 
z[lh und widerstandsmhig. Vermiige dieser Eigensehaften gelingt es 
ihnen, ihre Kollegen, die ja anch mit voller Anstrengung ihrer Krafte 
arbeiten, noeh zu libertreffen, so daB die V orgesetzten auf sie auf
merksam werden. Dieser V organg spielt sich aber nieht von heute zu 
morgen ab, sondern dauert Jahre, und um wahrend dieser Zeit die 
zum Teil recht schematisehe Arbeit in allen, aueh den seheinbar un
wesentlichsten Einr.elheiten mit stets gleichbleibender, aneh nicht fUr 
einen Augenbliek erlahmender Gewissenhaftigkeit aus7.llfiihren. bedarf 
es einer Energie, die nicht jedem zu Gebote steht. 

1m Gegensatz hierzu gewinnt derjenige Angestellte einen erhebliehen 
V orsprung, der schon beim Reginn seiner Diensttatigkeit aus del' Ylenge 
herausgehoben wird, weil ihm dann noeh die ganze Kraft und die 
d meh nichts geminderte Ar bei tsfrendigkeit flir die V orgeset7.ten-Laufbahn 
ZlU Yerfligung steht. Hieraus geht nun auch henor, daB diejenigen 
1ngeniellre, denen die muheyolle Arbeit des niederen Angestellten ver

moge des Einflusses anderer 1 erspart blieb oder stark abgekii.r7.t wnrde, 

1) R. Passow auBert sich in seiner Schrift "Die \';irtschaftliche Bedeutung und 
Organisation der Aktiengesellschaften", J ena 1907, auf S. 133 hierzu folgenc1ermaB8n: 
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gegeniiber ihren Kollegen, denen die Wege weniger gut geebnet wurden, 
fiir die weitere Laufbahn besser qualifiziert erscheinen. Weil sie ihre 
Kriifte mehr schonen konnten, stehen ihnen jetzt auch noch die hOchsten 
Verwaltungsstellen offen. Gegen den Ein wand, daE ihnen die praktischen 
Kenntnisse der ausfiihrenden Einzelarbeit groLHenteils fehIt, wird gel tend 
gemacht, daE sie in dieser Hinsicht eine ausreichende Stiitze in ihren 
Untergebenen finden. 

Konfession. Die Statistik des Bureaus fUr Sozialpolitik hat die 
Konfessionsfrage der Angestellten unberiicksichtigt gelassen. Hingegen 
entnehmen wir der Berufsstatistik 1 des Deutschen Reiches die folgende 
Aufstellung: 

Die Bevolkerung der Gruppe B. 53 nach Hauptberuf 
un d Religions b ekenn tnis. 

% 
Evallgelische . a)2 2801 12,4 (6') 3) 

" 
b)3 14200 62,8 "', 

17001 75,2 (62,3) 

"Bei einzelnen Gesellschaften sind die leitenden Manner eng mit dem Un ter
nehmen verkniipft. In einigen Fallen finden wir Ansatze zur Bildung VOll Direktoren
dynastiell zu einer Vererbung del' direktorialen Stellungen." 

Beachtenswert ist ferner die von Walter Rathenau, dem Sohn des General
direktors Emil Rathenau del' A. E. G., in seinen Aufsatzen unter dem Titel "Zur Kritik 
del' Zeit" (Deutsche Techniker-Zeitung 1913, S. 18) hiel'fiir gegebene Erklarung: "Her
vorragenden und gliicklichen Einzelnen mag es beschieden sein, die Bahn vom Kor
poral zum Feldmarschall zu erfiillen; die groBe Mehrzahl auch del' Begabteren altel't 
in del' subalternen Karriel'e und verliert die Spannkraft, die el'fordert wird, um in 
del' zweiten Lebenshalfte neue Wege des Gedankens und del' Arbeit zu beschreiten." 

"Friihere Generationen, die Manner des industriellen Aufschwungs, kounten 
sich selbst zu Konquistadoren machen; in ullserer Zeit del' erstarkenden Organisationen 
suchen sie selbst sich N achfolger zu sichern, die mit den geschaffenen Methoden, del' 
Fiihrung, del' zur Praxis gewordenen Stabskunst, vertraut sind. Sie, die Ergebnisse 
eines gefahrlichen wirtschaftlichen Experiments, einer selbsttatigen Selektion, wollen 
das Experiment mit anderen nicht wiederholel1; sie richten den Blick nicht auf 
den Nachwuchs schlechthin, sondel'll auf den Nachwuchs ihrer Nahe, ihres Kreises, 
ihl'er N achkommenschaft." 

1) Berufsstatistik des Deutschen Reiches vom Jahre 1907, Bd. 203, S. 63 fiir 
die Berufsgruppe B. 53: Elektrotechnikel', Hel'stellung von elektrischen Maschinen, 
Apparaten, Aniagel1 usw. 

2) Selbstandige auch leitende Beamte und sOl1stige Geschtlftsleiter, 
3) nicht leitel1de Beamte, iibel'haupt das wissenschaftlich-technische oder 

kaufmannisch gebildete Yerwaltungs - und Aufsichts -, sowie das Rechnungs - und 
Bureaupersonal. 
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Ubertrag 
Katholische a) 

" 
b) 

Israeli tische a) 

" 
b) 

Andere Bekenntnisse a) 

" " 
b) 

17001 

961 

3944 
no 
33H 

43 
:?20 

22 GIS 

01 
10 

75,2 (62,3) 
4,:2 OJ 0 ~ 

17,4 (;)0, i) 

0,5 
1,:") 

0,:2 
1,0 

100,0 

(1,0) 

100,0 

Die Anteilziffer del' Bevolkerung des Deutschen Reiches an den einzelnen 
Bekenntnissen nach del' Volkszahlung yom 1. November 1905 wurde 
neben die Prozentzifl'ern del' Borufszahlung in Klammern gesetzt. 

In del' Elektroindustrie gilt es bei N eubesetzung einer ~ielle in 
del' Regel als belanglos, ob del' Bewerber protestantischer odeI' katholischer 
Konfession ist. Die Bewerber j iidischen Glaubens finden dagegen in 
vereinzelten Betrieben, sofern sie nicht bei del' Firma einen Fiirsprecher 
haben, schwer Aufnahme. Da andere Firmen hingegen die jLidischen 
Bewerber bevorzugen, kommt hierdurch ein Ausgleich zustande, so daB 
ganz allgemein eine Zurl1cksetzung del' Angestellten jiidischen Glaubens 
nicht als vorliegend angenommen werden darf. 

S ozialer un d pol i ti sch or Stan d pun k t. Bewerber, die gewissen 
Verbanden angehoren, werden bei vielen :Firm en von del' Besetzung 
des Postens von vornherein ausgeschlossen. Es kommen hier Verbande 
in Betracht, die zur Verbesserung del' wirtschaftlichen und sozialen Lage 
del' Angestellten begrundet sind und die zu diesem Zwecke ihre Mit
glieder verpflichten, untel'halb gewisser Mindestgehiilter keine Anstellung 
anzunehmen, Vertrage, die eine Konkurrenzklausel enthalten oder das 
Anrecht an den eigenen Erfindungen Zll stark einschrtinken, abzulehnen 
und die Festlegung gewisser Grnndsatze, die Kaution, die Klindigung 
und Zeugnisausstellung betreffend, anzustreben. Namentlich im Maschinen
bau haben die Industriellen zu MaBnahmen gegriffen, die auf eine 
U nteI'dI'uckung del' Angestelltenbewegung abzielen. In del' Elektro
industrie ist es hingegen zu nennenswerten Auseinandersetzungen 
zwischen U nternehmertum und den Angestelltenverbanden bisher nicht 
gekommen. Auf die Verbtinde selbst soil in einem spatern Absohnitt 
naher eingegangen werden. 

2. Hauptbestimmungen des Angestelltenvertrages. 
Rechtsvel'hiiltnisse. Das Dienstverhaltnis der technischen An

gestellten wird durch die Gewerbeordnung fUr das Deutsche Reich in 
der seit dem 1. April 1912 geltenden Fassung geregelt, u. z. flir 
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gewerbliche Arbeiter, Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbearnte, 
W erkrneister, Techniker und Fabrikarbeiter nach Titel VII A bs. I, flir 
Angestellte, die gegen feste Beziige beschiiftigt sind, nach Titel VII 

Abs. IIIb. 
Nach Artikel 32, zweiter Abschnitt, des Einfiihrungsgesetzes zurn 

B. G. B. treten jedoch die Vorschriften der Reichsgesetze insoweit auBer 
Kraft, als sich durch das B. G. B. ihre Aufhebung ergibt. Diese erfolgt 
ohne weiteres, wenn nach § 133 a if. der G. O. besondere vertrags
maBige Vereinbarungen getroffen werden. 

Die groBe Verschiedenartigkeit der gesetzlichen Bestirnrnungen 
flir die technischen Privatangestellten, deren Anslegung selbst dem 
Juristen oft Schwierigkeiten bereitet, ihr ThIangel an Einheitlichkeit und 
namentlich der U mstand, daB sie aller speziairechtlichen Regelnng ent
behren 1, hat die Angestelltenverbande veranlaBt, an die Reichsregierung 
die dringende Forderung eines neuen Privatangestellten - Gesetzes zu 
stellen. Das Bediirfnis ftir ein solches Gesetz wurde auch von der 
Regierung anerkannt. DaB die in Aussicht genommene Novelle zur 
Gewerbeordnung bisher nicht erledigt werden konnte, wurde gelegentlieh 
einer Konferenz im Reichsamt des Tnnern im Juni des Jahres 1912 
yom Regiernngsvertreter damit begriindet2, daB zwischen dem Reiehstag 
und den verbiindeten Regierungen namentlich inbezug auf die Gehalts
fortzahlung in Krankheitsfallen und die Regelung der Konkurrenzklausel 
noch Meinungsverschiedenheiten bestehen. 

Vertrag. In den seltensten Fallen ist es dem freien Ermessen 
eines Bewerbers iiberlassen, nnter welchen Bedingungen, wo und mit 
welchem U nternehmer er einen Vertrag absehlieBen will. Da namiich 
die Verwertung der Arbeitskraft eines Angestellten in der Regel die 
Grundlage seiner wirtschaftlichen Existenz ist, so ist er oft gezwungen, 
eine Stellung auch dann anzunehmen 3, wenn die Bedingungen fiir ihn 
ungiinstig sind und bei unbeeinfluBter WillensentschlieBung abgelehnt 
worden waren. Die freie WillensentschlieBung hnn auch dadurch be
schrankt werden, daB dem Stellungsuchenden die Ubersicht inbezug 
auf den Arbeitsmarkt fehlt oder er nicht in der Lage ist, die Uber
siedlungskosten nach einem andern Orte zu bestreiten, wo die Erwerbs
verhaltnisse fUr ihn gtinstiger sind. Demgegentiber befindet sieh der 

1) Lothmar, Del' Albeitsvertrag, Bd. II, S.823. Leipzig 1908. 
2) J. B. Z. 1912, S. 272. 
3) Die GroBfirroen verlangen von den Angestellten YOI' AbschluB des Engag

roents die Unterzeichnung einer gedruckten Dienstordnung. Wird die Unterschl'ift 
vel'weigert, so wird im allgemeinen die Anstellung hinfiillig. 
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Unternehmer, der die Produktion bestimmt und die Arbeitsgelegenheit 

vergibt, beim AbsehluB des Vertrages im Vorteil. Die Unfreiheit des 

Angestellten beim Abschlie13en eines Vertrages zeigt sich ganz besonders 
in der vielfach yom Unternehmer geforderten Konkurrenzklausel, 
einer Vereinbarung, durch die der Angestellte naeh der Beendigung des 
Dienstverhiiltnisses in seiner gewerbliehen Tatigkeit inbezug auf Zeit, 

Ort und Gegenstand beschrankt wird. 1 

Von den 1668 elektroteehnischen Angestellten der Erhebllllg des 

B. f. S. waren 11~, also 6,7%, dureh eine Konkllrrenzklausel gebunden. 
:B'ur den teehnisehen Angestellten ist eine Konkurrenzklausel allerdings 

soweit unverbindlich, als sie naeh § 133a del' G. O. sein Fortkommen 

unbillig erschwert odeI' naeh dem B. G. B. gegen die guten Bitten ver

sta13t. Eine Bestimmung, daB ein Konkurrenzverbot aueh dann lln
wirksam ist, wenn del' Unternehmer durch vertragswidriges Yerhalten 

dem Angestellten Grund ZUl' Anf16s11ng des Dienstverhaltnisses gegeben 

hat, findet sich in § 75 des Handelsgesetzbuches. Sie gilt freilich nur 
hir Kaufleute, nicht auch flir technische Angestellte. In welchen Fallen 

in einem Konkurrenzverbot ein Versto13 gegen die guten Sitten odeI' 

eine unbillige El'schwerung des Fortkommens eines Angestellten zu er

blicken ist, entscheidet del' Riehter.~ Die Privatangestellten fordern 

1) In einem in der J. B. Z. 1912 R. 04 angeflihrten Falle hatto eine Elektrizitiits
ziihlerfabrik Suddeutschlands einen mit 11 0 1\1. Monatsgehalt beschtiftigten Angestellten 
bei 1000 M. Konventionalstrafe verpflichtet, innerhalb dreier.T ahre nach Auflosung des 
Verb'ages weder il1 ein Konkurrenzllnternehmen Deutschlands odeI' der Suhweiz ein
zutreterr noch ein solche~ Zll (}rricitten oder einem solchon mit Rat oder Tat be
hilflich zu sein. 

2) Aus del' neueren Judikatlll' betreffend die Konse(jUenZ8n von KonkulTenz
verboten sind folgende typisehe Fiille anzufiihren: K T. Z. 1912, S.3C)0. Das Reichs
gericht hat am 8. September 1910 Gine Konkurremklausel fiir rechtsunwirksam er
kHirt, kraft derer sich cin mit 2:000 M. Jahresi(ehalt angestellter KonstruldpUl' unter 
Ehrenwort verpflichtet, bei "iner Y ertragsstrafe VOIl 6000 M. fur jeden Fall del' Zu
widel'handlung nach dem Austritt aus dem Geschiift wedel' als SelbstbetJ'Gibender Kon
kurrenz zu machen, noch als Beamter in ein Konkurrenzgeschiift eiuzutreten. Auller

dem hatte sich del' Angestellte ehrenwortJich v8rpflichtet, nach Geschaftsaustritt das 
Allsehen nnd das Interesse der Firllla hochzuhalten. Nach clem gefallten Grteil ist 
eine Bindung dnrch Ehrenwort in ausschlieBlich vermogensrechtlicher Angelegenheit 

unzuHissig. Hierdurch wird das ganze Rechtsgeschiift nichtig. 

Ebenda. :Eirr als hoherer technischor Bcamter engagierter Angestellter hatte 
sich auf Ehrenwort verpflichtet, vor Ablauf von 3 Jahren nach Auflosung des Ver
trages in JieinG Konkurrenzfabrik Dcutschlands und vel'schiedenel' anderer ]-iinder cin
zutl'eten. In diesem FaIle hat das Oberlandesgericht KaTlsruhe den V 8J'trag fllr rechts
wirksam erkliirt mit der Begl'iindung, daB kcinerlei Vertragsstrafe bedungen, und daB 
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eine ganzliche Aufhebung des Konkurrenzverbotes \ wabrend die Fabrik
inhaber meist behaupten, dieses in bestimmten Fallen nicht entbehren 
zu konnen. Sie begrlinden dies damit, daB sie die Moglichkeit haben 
miiBten, sich gegen solche Angestellten zu sichern, die gewissenlos 
sind, ihnen dienstlich bekannt gewordene Fabrikationsgeheimnisse oder 
Konstruktionen der Konkurrenz preiszugeben.2 

Hingegen wenden die Angestelltenverbande ein, daB durch die 
Konkurrenzklausel die Personlichkeit zugunsten von Vermogenswerten 

del' Beklagte als Anfanger angestelIt war, den del' Dienstherr erst fiir das Geschiift 
auszubilden gedachte, in der Hoffnung, sich eine bleibende Kraft fiir die Unternehmung 
heranzuziehen. Die Inanspruchnahme des Ehrenwortes verliere in dies em FaIle das 
Moment del' Gehassigkeit seitens des Unternehmers, welches in den vorerwahnten vom 
Reichsgericht abgeurteiIten Fallen vorlage. 

Berl. Tageblatt vom 10. Januar 1913. Zwischen einem Berliner Kabelwerk und 
einem Ingenieur wurde ein Vertrag abgeschlossen, nach dem del' Ingenieur 3 Jahre 
nach seinem Austritt wedel' in Deutschland noch in einem anderen europiiischen Staat 
in Konkurrenzbetrieben tatig sein diirfte. Die Vertragsstrafe betrug 10 000 M. und 
auBerdem sollte fiir jedes Quartal, welches bei del' Konkurrenz begonnen wurde, 
3000 M. zu zahlen sein. Da der Ingenieur in die Dienste einer Konkurrenzfirma ein
hat und dort 23/4 Jahre tiitig war, wuiode er verklagt. Das Reichsgericht erkannte 
an, daB in del' Vertragsstrafe zwar eine gewisse Harte liegt, daB abel' von einer die 
wirtschaftliche Existenz des Beklagten vernichtenden und deshalb unsittlichen Ver
tragsbestimmung nicht die Rede sein kiinne. Nach § 343 des B. G. B., wonach del' 
Richter die Strafe angemessen herabsetzen kann, wurde auf Zahlung einer Vertrags
strafe von 800 M. erkannt. Ferner hat der Beklagte fiir 2 3/. Jahre Diensttatigkeit 
bei del' Konkurrenz eine Vertragsstrafe von 43000 M. verwirkt. Eine Entscheidung 
iiber den Antrag des Beklagten, diese Strafe zu ermaBigen, steht noch aus. 

Bemerkenswert ist an diesem Urteil, daB das Reichsgericht den § 340 des B. G. B. 
fllr anwendbar erklart hat, nach dem neben del' Unterlassung der Tatigkeit im Kon
kurrenzunternehmen noch auf die verwirkte Strafe erkannt werden kann. 

1) Es sind zahlreiche Falle bekannt geworden, in denen Angestellte einen Kon
kurrenzklauselvertrag ohne Bedenken annahmen in del' Erwartung, daB dieser im Streit
falle von den Gerichten als rechtsungultig angesehen werden wiirde. Abgesehen da
von, daB eine solche Anffassung den guten Sitten zuwiderliiuft, ist zu beachten, daB 
die Gerichte, wie oben gezeigt wurde, in manchen Fallen zuungunsten der An
gestellten entschieden haben. 

2) Bei den Reichstagverhandlungen vom 10. Januar 1913 fiihrte del' Abgeordnete 
Trimborn eine Anzahl Falle an, in denen auch Arbeitgeber die Konkurrenzklausel fiir 
.entbehrlich halten. So erklarte u. a. ein Frankfurter GroBindustrieller, daB er Herren, 
die nichts leisten konnen, ruhig zur Konkurrenz gehen lasse. Dagegen suche er Mit
arbeiter, die ihm durch ihre Leistungen gefahrlich werden konnen, mit allen Mitteln 
zu halten und sie so zu stell en , daB es fiir sie keinen Reiz mehr besitzt, bei der 
Konkurrenz einzutreten. Auch einige schwere Enttauschungen, die er habe durch
machen m1issen, kannten ihn von seiner Auffassung nicht abbringen. 



gehemmt wird. Zur Forderung des wirtschaftlichen und technischen 

]'ortschritts miisse den Angestellten die Moglichkeit geboten werden, 
ihre Arbeitskraft und ihre Kenntnisse voll auszuniitzen. 

Die Regierung beabsichtigt eine gesetzliche N euregelung 1 der 
Konkurrenzklausel-Bedingnngen in der Weise" daB die Unternehmer 
flir die Dauer der Einhaltllng des Vertrages zur Zahlnng einer Ent
schadigung verpflichtct werden. Durch die bezahlte Karenz soll in 
erster Linie erreicht werden, daB derartige Vertrage nur in den un
umganglich notwendigen FiHlen abgeschlossen werden. Die Gesetzes
vorlage ist vorlallfig auf die Handlungsgehilfen beschrankt, weil bei 

diesen die Verhaltnisse angeblich einfacher'liegen. Die dart gesammelten 
Erfahrungen sollen spater bei einem entsprechenden Gesetz fUr die 
technischen Angestellten vel'wertet werden. 

K ii n dig u n g. Das Dienstverhaltnis der gegen feste Beziige be
schiiftigten Personen kann nach S 13:3a der G. O. mit Ablauf eines jeden 
Kalenderquartals sechs W ochen nach erfolgter Aufhindigllng geEist 
werden, sofel'll nicht ctwas anderes verabredet wurde. Sind andere 
Klindigungsfristen vereinbart, die jedoch einen nlonat nicht unterschreiten 
dUrfen, so miissen sie fiir beide 'l'eile gleich sein. Del' Unternehmer 
kann indessen naeh § 133 a b den Angestellten ohne Einhaltung einer 
bestimmten Kiindigllngsfrist entlassen, wenn er ihn fLir eine auBeI'
enropaische Niederlassung angenommen hat mit del' \~ertraglichen Zu
sicherung, die Riickreisekosten zu bezahlen. 

Del' EintluB, den del' Angestellte auf die Gestaltung des Dienst
vertrages hat, ist aus den fr1ll1er angegebenen Grlinden ein sehr geringer. 
Beziiglich del' Festlegung del' Kiindigungsfrist wird sein EinfluB noch 
weiter dadurch Termindel't. daB das Gesetz auHer den vorerw11hnten 
frlr das Ausland giiltigen Ausnahmebestimmungen im § 133 e noeh 
andere Zusatze enth}ilt, die dem Dienstherl'll das Recht del' fristlosen 
Entlassung del' Angestellten einraumen, wenn anhaltende Krankheit, 
Unfiihigkeit den iibel'llommenen Posten auszufrlllen 2, Ehnerletzung 

gegen den Arbeitgeber odeI' seinen Vertreter vorliegt. 

Die Lange del' Vertragsdauer wil'd vom Dienetherrn von Fall zu 
Fall entschieden. Kennt er einen Angestellten noch nicht, odeI' schiitzt 
er seine Fahigkeiten nicht aUzu hoch ein, so schlieBt er mit ihm einen 
kurzfristig'3n Vertmg. 1st del' Angestellte clagegen tiichtig, oder arbeitet 

1) Reichstagyerh::mdlungen yom 10. Jannar 1913, vgl. Berl. Tageblatt yom 

11. .lanum 19B. 
~) rrteii des Heichsgerichts "om 30. April 1912. (Das Hecht 1912, Nt'. 1773.) 
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er relativ billig, so hat der Arbeitgeber ein Interesse daran, sich dessen 
Dienste auf moglichst lange Zeit zu sichern. 1 

Der Angestellte strebt lange Klindigungsfristen an, um einen allzu 
haufigen Wechsel zu vermeiden, der flir ihn meist mit hohen Kosten 
verknlipft ist und der ihn immer wieder zwingt, sich in seinen Dienst 
neu einzuarbeiten. Eine zu kurze Kiindigungsfrist erschwert es dem 
Angestellten zu sehr, innerhalb dieser Zeit, namentlich bei unglinstiger 
Konjunktur, oder wenn er das 35. Lebensjahr liberschritten hat, eine 
passende nelle Stell \lng zu finden und schafl't erhebliche U nsicberbeit 
in seiner Lebensweise. 

Die Forderung langfristiger Vertrage wird also von Angestellten 
und yom Dienstherrn, von letzterem wenigstens, soweit es sich um 
braucbbare Krafte bandelt, gestellt, und es konnte demnach scheinen, 
daB lange Kiindigungstermine von beiden Seiten angestrebt werden. 

Der Bund tecbnisch - industrieller Beamter vertritt in letzter Zeit 
eine andere A uffassung, er verlangt flir die Angestellten und die Arbeit
geber ungleicbe Klindigungsfristen, u. z. die kiirzeren zugunsten del' 
Angestellten. 2 Flir dieses Postulat wird geltend gemacbt, daB es dem 
Dienstherrn durch zahlreiche Ausnabmegesetze ermogliebt wird, dem 
Angestellten jederzeit zu klindigen, und daB es daher nul' ein Akt aus
gleichender Gerechtigkeit sein wiirde, den Angestellten durcb das Zu
gestandnis kiirzerer Ktindigungsfristen hierfiir ein Aquivalent zu bieten. 

Demgegenliber sei bemerkt, daB dem Angestellten auch ohne dieses 
Gesetz scbon heute die Moglichkeit geboten ist, zu einem frliheren als 
dem vereinbarten Termine von dem Vertrage befreit zu werden. Sobald 
er namlieh den ausgesprochenen Wunsch hat, das Dienstverbiiltnis zu 
losen, halt ihn der Dienstherr erfahrungsgemaB nicht Hinger gegen seinen 
Willen fest, da er sieb s81bst sagt, daB von Arbeiten, die widerwillig 
geleistet werd en, etwas ErsprieBliches fiir das U nternehmen im allge
meinen nicht erwartet werden kann. 

Ze ugn is. Bezliglich des Zeugnisses gel ten fiir Angestellte und 
Arbeiter die gleichen Bestimmungen. Nach § 113 del' G. O. konnen 
die Arbeiter iiber die Art und Dauer ihrer Beschaftigung ein Zeugnis 
fordel'll) welches auf ihr Verlangen auch auf ihre Flihrung und 
Leistungen auszudehnell ist. 

1) J. B. Z. 1912, S.238. Eine Kolner Firma engagiert schnlentlassene Tech
niker, die ihr Examen mit Gut bestanden haben, auf 5 Jahre mit einem Monatsgehalt 
von 125 M , welches yon Jahr zu Jahr urn 10 M. monatiich steigt. 

2) J. B. Z. 1912, S. 226 und S. 351. 
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1st ein J1'iihrllngszellgnis entgegen dem El'warten des Angestellten 
schlecht ausgefallen, so kann er statt dessen eine Bescheinigung liber 
die Art und Dauer seiner Besehaftigung verlangen.1 

Bemerkenswert ist ferner eine Entseheidung 2 des Landgerichts 
Hamburg, nach der ein del' Wahrbeit entsprecbender Zusatz "Austl'itt 
erfolgte im Streikwege" dem Zeugnis gegeben werden darf; der Arbeit
geber wurde jedoeh vernrteilt, im Zeugnis gleichzeitig zu erwahnen, 
daB Flihrung und Leistnng gut waren. 

Erfinderreeht. Nach der Statistik des B. f. S. geht bei 49% 
aller AngestelJten das Eigentums- und Nutzungsrecht iltrer Erfindungen 
ganz bzw. gegen Entschiidignng vertraglieh in den Besitz ihrer Firma 

tiber. Gesetzliebe Bestimmungen, ob und wie weit der Erfinder An
sprueh auf Entsehadigung Hir Uberlassnng seiner Erfindung an den 
Dienstherrn hat, gibt es nieht. Das Patentgesetz vom 7. April 1901 
kennt ilberbaupt keinen Erfinder. Das Patent wird dem Anmelder zu
gesproehen, ohne NachprLHlll1g, ob lIer Anmelder aneh wirklicb der Er
finder ist. 

Die Unternehmer maehen filr ihl' Eigentumsrecht an den Er
findungen geJtend, daB diese znm Pfliehtenkreis ihrer Angestellten ge
horen und daB die betrefl:'enden Erfindungen nicht hiitten gemacht 
werden konnen, wenn die Angestellten nieht in ihrem Etablissement 
Hitig gewesen wiiren. 

Hiergegen ist einzuwenden, daB es dem modernen Rechtsempfinden 
nicht entspricht, eine Erfindung von ungeahnter Tragweite, welche 
vielleicht dem Unternehmer Hnnderttausende einbringt, ohne daB sie 
mit den Versuehsanstalten seines Betriebes in engerem Zusammenhang 
steht, als eine in einem gewiihnlichen Dienstverhaltnis bewirkte Dienst
leistung 3 anzusehen. Ein gewisses Anreeht an den Etablissements
erfindungen 4, die sieh aus den teehnisehen Errungensehaften einer 
Unternehmung als organische Fortbildung ergeben, soll dem Unternehmer 
etwa in :Form des lYlitbenutzungsrechtes oder des Vorkaufsrechtes zu-

1) Entscheidung des Landgerichts Magdoburg vom 11. Miirz 1911. ..Gewerbe
und Kaufmannsgeriuht" 1911, S, 6:3. 

2) Elntscheidung yom B . .Januar 1911. "Gewerbe- und Kaufmannsgericht" 
1!)11, S. 37. 

3) Fur diese Auffassung tritt Geh. Reg.-Rat Dr. Damme, Diroktol' des Patellt
amts, ein in seil1em Halldbuch "Das Deutsche Patontrecht". 

4) "Del' Dienstvel'trag der Privatallgestellten" (Sohlich, Del' Erfinderschutz), 
.lena 1908. W. von Siemens uml Prof. Budde halten in den industriellen Betriebell 
nul' Etablissementserfindungen flir moglich. 

4 
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gestanden werden. Indessen nmB dem Erfinder das Eigentumsrecht an 
der Erfindung bleiben. 

Auch Wangemann 1 vertritt die Ansicht, da£ dem Erfinder gewisse 
Rechte nicht abgesprochen werden ditrfen. Er unterscheidet zwischen 
der Erfinderehre, d. h. der Berechtigung sich als Erfinder zu bezeichnen, 
der Berechtigung am Geheimnis und dem Anspruch auf Erteilung des 
Patents. Die Erfinderehre wird . auch vom Reichsgericht anerkannt und 
berechtigt nach der Auffassung von Reichsgerichtsrat Plank zu Schaden
ersatzanspritchen, sofern sie nicht durch vertragliche Bestimmungen aus
geschaltet wurden. Die Berechtigung am Geheimnis kann dem Erfinder 
nicht streitig gemacht werden, weil er nicht rechtlich gezwungen werden 
kann, seine Gedanken preiszugeben. Der Anspruch auf Erteilung des 
Patents ist vermogensrechtlicher Natur und kann daher nicht auf den 
Dienstherrn itbergehen, weil del' Dienstvertrag nicht den Ubergang von 
Vermogensrechten vermittelt. Hieraus ist weiter zu folgern, da£ ein 
Anspruch des Dienstherrn auf Uberlassung einer Erfindung nicht auf 
den Dienstvertrag gestittzt werden kann. 

Eine gesetzliche Regelung der Erfinderanspruche ist in den meisten 
Kulturstaaten wie in England, Osterreich, Ru£land, Norwegen, Holland, 
Japan und den Vereinigten Staat en bereits durchgefithrt. Nach englischem 
Gesetze gehort die Erfindung stets dem Erfinder mit Ausnahme der
jenigen Faile, in denen dem Angestellten ausdrucklich del' Auftrag zu 
erfinden erteilt wurde. In Osterreich sind Vereinbarungen, nach denen 
einem Angestellten der N utzen aus der von ihm gemachten Erfindung 
entzogen werden soil, unglittig. In Amerika steht dem Unternehmer 
kein Eigentnmsrecht sondern nur ein Lizenzrecht zu, jedoch auch nul' 
dann, wenn der Angestellte bei Ausarbeitung seiner Erfindung das 
Eigentum des Dienstherrn oder die Dienste der JHitangestellten in An
spruch genom men hat. 

DaB eine Regelung del' dem Erfinder zustehenden Anspriiche auf 
gesetzlichem Wege anch in Deutschland erfolgt, ist nicht nur im Interesse 
des Erfinders sondern auch del' Industrie zu fordern, da erfahrungs
gemti£ viele Angestellte vorziehen, ihre Erfindung fUr sich zu behalten, 
bis sie selbst Gelegenheit haben sie zu verwerten, anstatt sie ihrem 
Dienstherrn zn itberlassen, ohne irgendwelchen gesetzlichen Anspruch 
hierauf geltend machen zu konnen. 

Die N otwendigkeit, den Erfinder Zll schutzen, erkennt die Deutsche 
Reichsregierung an. Del' Entwurf2 eines neuen Patentgesetzes beweist 

1) Wangemann, Das Recht der Angestellten an ihren Erfindungen. Berlin 1911. 
2) Reichsanzeiger vom 11. Juli 1913. 
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dies. In diesem Entwurfe wird ein Recbt des Erfinders auf das Patent 
anerkannt. Streitfragen beztigl. der Urheberschaft einer Erfindung sollen 
jedoch nicht vom Patentamt sondern von den ordentlichen Gerichten 
entscbieden werden. 

8. Dienst. 

~~rbeitsteilung. 1\1it del' vergl'oEerung eines Betriebes gebt die 
Arbeitsteilung Hand in Hand, die nicht nur in den Fabrikations
abteilungen sondern auch in den Bureaus mebr und mehr zur Durcb
fiibrung kommt. VeranlafH wird die Arbeitsteilung durch die sich aus 
ihr fUr das U nternebmen ergebenden okonomiscben Vorteile, denn es 
kann nicht zweifelhaft sein" daB ein andauernd in einem ganz bestimmten 
Spezialgebiete, z. B. der Projektiernng von Webstuhl-Antrieben oder 
del' Berecbnung von Pumpenmotoren, beschaftigter Ingenieur sicb mit 
den seinen Arbeitsbereich tangierenden technischen :Fortscbritten un
gleich bessel' vertraut machen kann, qualitativ mehr leisten und mit 
del' einzeinen Arbeit schneller zum AbschluE kommen muR, als wenn 
seine Tatigkeit weniger spezialisiert ware. Ais weitare Ji'olge ergibt 
sicb bieraus, daE del' U nternebmer von den einzeinen Angestellten nun 
nicht mehr eine umfassende Qualifikation fordern muR und sich daber 
von dem Angestellten unabhangiger macht, weil er flir ihn leichter 
ersetzbar ist. 

Wesentlich ungiinstiger liegen indessen die verhiiltnisse fiir den 
AngesteHten, del' zwar auf seinem Fachgebiete eine gesteigerte Ijeistung 
aufweist, deshalb abel' doch nicht besser bezahlt wird, weil an seine 
Qualifikation jetzt geringere Anforderungen gestellt werden. Dem An
gestellten ist hiermit durchaus nicht gedient, denn von dem Wissen, 
welches er sich durch jabrelanges Studium angeeignet hat, kann er nur 
noch einen aufierst geringen Bruchteil verwerten. Will er nach mehr
jiihriger Praxis zu einer anderen Firma tibergehen, so erhalt er dort 
nul' eine Tatigkeit auf dem gieichen Spezialgebiete. Es sind also seine 
Existenzbedingungen an die schwankenden Verhaltnisse eines bestimmten 
Spezialzweiges der Industrie gekniipft. 1st ihm etwa gar die Tatigkeit 
auf seinemFachgebiete bei einer anderen Firma durch eine Konkurrenz
klausel gesperrt, so ist er gezwungen, sich nunmehr einem nellen 
Spezialgebiete als Anfanger bei entspreehend reduzierten Gehaltsanspriichen 
ZllZU wenden. 

Eine Anderung in den bestehenden verbaltnissen ist in absehbarer 
Zeit nicht zu erwarten, denn die Zahl derjenigen Stellungen, fUr welehe 
hochqualifizierte Ingenieure in der Praxis gefordert werden, ist im 

4'" 
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Verhaltnis zu der Zahl der von den Hoehsehulen und Mittelsehulen 
ausgebildeten Ingenieure eine viel zu geringe, als daB diese letzteren 
alIe eine ihren Kenntnissen entspreehende Verwendung in der Teehnik 
finden konnten. 

Vorgesetzte. Die zunehmende Arbeitsteilung bringt es mit sieh, 
daB auch die Organisation sich immer weiter verzweigt und daB sich 
zwischen den Angestellten und seinen Dienstherrn eine immer groBere 
Reihe von Vorgesetzten einschiebt. 1st in einem geschaftlichen U nter
nehmen die Zahl der Angestellten klein, so bietet die Verstandigung 
zwischen dem Arbeitnehmer und seinem Chef in der Regel keinerlei 
Schwierigkeiten. Hat der Angestellte ein Anliegen dienstlicher oder 
privater N atur, so wird es durch eine personliche Ausspraehe geklart, 
zu MiBverstandnissen kann es hier kaum kommen. Der Dienstherr 
kennt meist jeden Angestellten ziemlich genau; er weiB, was er ihm 
wert ist, und danach bemiBt er auch sein Gehalt. Auch der An
gestellte fUhlt sich nach MaBgabe seiner Leistungen beurteilt, und so 
erklart sich das relativ gute Einvernehmen in den kleinen Betrieben. 

Wesentlich anders liegen die Verhaltnisse bei den GroBtirmen, 
wo vielfach der Angestellte nicht einmal die ganze Reihe seiner Vor
gesetzten kennt. Er kommt nur mit dem Gruppenftihrer, dem Bureau
chef und hOchstens noch mit dem Abteilungsvorsteher in Beri'thrung. 
In allen die Gehalter, die N eueinstellung oder Entlassung von Ange
stellten betreffenden Angelegenheiten stellt der Bureauchef seine Antrage. 
Er bildet das Bindeglied zwischen seinen Untergebenen und dem 
Abteilungsvorsteher. Der Bureauchef hat die Verpflichtung, den ihm 
unterstellten Kollegen gegenuber die Interessen der Firma zu vertreten 
und sie, soweit sie tlichtig sind, nach Moglichkeit zum Bleiben bei der 
Firma zu veranlassen; seine soziale Stellung ist indessen nur wenig 
verschieden von der seiner U ntergebenen und sein Mitemptinden fUr 
ihre Lage daher stark ausgepragt. Da aber sein EinfluB auf die Ver
besserung der Anstellungsbedingungen nur gering ist, ist er auch nur 
in den seltensten Fallen in der Lagc, ihnen ein gutes Fortkommen bei 
der Firma zu sichern. Aus diesen Verhaltnissen heraus ist es einiger
maBen zu verstehen, daB die GroBfirmen ihre Angestellten mit nur 
geringem N achdruck zu halten versuchen, daB der Stellen wechsel daher 
ein relativ starker ist und daB als Folgeerscheinung der Absonderungs
bestrebungen aller hOheren Vorgesetzten gegenuber den Angestellten ein 
allgemeines GefUhl der Zusammengehorigkeit nicht aufkommen kann. 
Der Vorgesetzte vertritt den Standpunkt, daB durch eine rein formale 
Erledigung aller Geschafte auch dem Interesse der Firma genugt wird. 
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Der Angestellte wird fliT seine Dienste bezahlt. Wiederholte U nzu
langlichkeit der Leistungen hat die Entlassung des Angestellten zur 
Folge. - Nur vereinzelte GroBbetriebe bilden hier insofern eine Aus
nahme, als sie Gehaltssteigerungen aller fest Angestellten in gewissen 
Zeitabstanden ohne Riicksicht auf ihre Leistungen eintreten lassen. 

Ein Dienstherr kann, wenn sich ein Angestellter durch eine eigene 
Meinung irgendwie unliebsam bemerkbar macht, seinem persiinlichen 
Empfinden dadurch N achdruck verleihen, daB er den Vertrag aufhebt. 
Er verliert hierdurch zwar den AngestelJten, wird jedoch diesen Verlust 
meist nicht hoch einsehatzen, da vakante Stell en sehr bald und meist 
sogar bei geringeren Gehaltsanspriichen besetzt werden kiinnen. Anders 
liegen die Verhaltnisse auf seiten des AngestelJten, dessen Existenz bei 
der Entlassung oft auf dem Spiele steht. Will er sich hiergegen schiitzen, 
so bietet sich ihm in der Versicherung gegen Stellenlosigkeit ein Mittel. 
Auf die Einzelheiten dieser Versicherung, die die meisten Angestellten
Verbande ihren Mitgliedern zuteil werden lassen, soll spater naher 
eingegangen werden. 

Beachtenswert sind die Ratschlage, die Werner Siemens 1856 
seinem Bruder Karl zur Vermeidung von Differenzen im dienstlichen 
Verkehr erteilt 1) und die sich auf die Behandlung der Angestellten 
beziehen. Er schreibt: "Meine Praxis, stets mit allen tiichtigen Leuten 
im Privatverkehr umzugehen, als waren sie ganz meinesgleichen, und 
geschiiftliche Angelegenheiten, die sie angehen, so mit ihnen zu besprechen, 
als ware es ihre Sache so gut wie die meinige, eine Praxis, die mir 
ubrigens natiirlich, daher auch weiter kein Verdienst ist, hat sich stets 
als zweckmaBig enviesen. Einige Male lade ich jahrlich Werkfiihrer 
und Bureaubeamte ein . . Das erweckt persiinliches Attachement, 
welches manches andere erleichtert. Strenge vertragt sich damit 
sehr wohl." 

Werner von Siemens zeichnet hier einen Weg vor, auf dem sich 
auch in einem griiBeren Betriebe ein dauernd gutes Einvernehmen der 
einzelnen Glieder erreichen liiBt. 

Administrative Verbesserungen. Bei den GroBfirmen werden 
dauernd groBe Summen Hir die U nterhaltung von Bureaus ausgegeben, 
die nicht im engeren Sinne produktiv tatig sind, sondern nul' eine 
gewisse Vermittlerrolle spielen. Hierzu sind u. a. die Korrespondenz
und Bestellbureaus zu zahlen, die die eingehenden Auftrage nach 
Klarstellung den zustandigen Fabrikationsabteilungen iibermitteln. Durch 

1) Ehrenberg, Die Untornehlllungc)!J der Gebriider Siemens. Fischer, Jena. S.461. 
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kleine Organisations-Vereinfachungen, die haufig auf den ersten Blick 
unwesentlich erscheinen, HUH sich hier bisweilen an Arbeitskraft sparen 
oder der Geschaftsgang beschleunigen, woraus sich dann eine betriicht
liche Reduktion der Handlungsunkosten ergibt. In richtiger Wii.rdigung 
dieser U mstiincle haben einige Firmen, von denen insbesondere die 
A. E. G. zu nennen ist, den Angestellten Priimien fUr Vorschliige von 
organisatorischen Verbesserungen in Aussicht gestellt. Durch diese 
Einrichtung wird das Interesse cler Angestellten fUr das Wohl der Firma 
geweckt und gleichzeitig werden organisatorische Talente herangebildet. 
1m tibrigen sind auch diejenigen mittleren Beamten, die Tag fUr Tag 
dieselbe Einzelarbeit eines komplizierten Betriebes selbst ausfiihren, viel 
eher in der Lage, derartige Organisationsvereinfachungen zu ersinnen, 
als die V orgesetzten, denen der Einblick in die Tiitigkeit der untersten 
Angestellten mitunter fehlt. 

Arbeitszeit und Arbeitsleistung. Weil die Kosten einer 
Arbeitsleistung durch das Produkt aus Arbeitszeit und Arbeitslohn dar
gestellt werden, begegnen wir auch heute noch in der Industrie der 
Auffassung, daB durch eine Verliingerung der Arbeitszeit bei Beibehaltung 
des bisher gezahlten Gehalts auch die Arbeitsleistung gesteigert wird. 
Es ist indessen durch die Erfahrung unzweifelhaft bewiesen, daB bei 
fortgesetzter Verliingerung der Arbeitszeit die korperliche und geistige 
Frische des Angestellten leidet, die Arbeitsintensitiit daher vermindert 
wird, wiihrend anderseits durch Erhohung des Gehalts eine Verbesserung 
der Lebenshaltung und somit eine Steigerung der Arbeitskraft erzielbar 
ist. Von del' neun- und zehnstlindigen Arbeitszeit, die fruher flir die 
Angestellten die Norm bildete, ist man daher heute fast vollig abge
kommen und ist zum achtstlindigen Arbeitstag ubergegangen. 

Zeit Zahl der Betriebe 
Angestellte 

Zahl absol. % 
7 bis 7 3/ 4 Std. 10 184 2,7 

8 
" 

41 5175 76,6 

8 1/ 4 bis 9 
" 

90 1259 18,6 

9 1/ 4 " 
10 

" 
28 125 1,87 

10 1/ 4 " 
11 

" 
4 11 0,16 

11 
" 

12 
" 

1 5 0,07 

174 6759 100,00 

Der vorstehenden Aufstellung 1 tiber die Arbeitszeit von 7759 tech
nischen Angestellten, die in 174 Betrieben tiitig sind, entnehmen wir, daB 

1) Die Daten wurden nach Archivaufzeichnungen des Bundes der technisch
industriellen Beamten zusammengestellt. 
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bei 79,3 % 1 aller Angestellten eine tiigliche Dienstzeit yon 8 Stunden nicht 
iiberschritten wird. N ur :.!,l % der Gesamtheit sind tiiglich Hinger als 
9 Stun den beschilftigt. Gesetztliche Bestimmungen iiber eine wochen
tiig1iche maxima1e Arheitszeit gibt es nieht. l\laBgebend ist die im 
Arbeitsvertrag oder del' Dienstordnung festgelegte Zeit. Wird diese 
Zeit iiberschritten, so kCinnen die Uberstunden als yertragswidl'ig 2 

abgelehnt 3 werden. Erfolgt indessen eine Ablehnung nicht, so hat der 
Angestellte sieh hierdurch stillsebweigend zur Einhaltung einer Uberzeit 
bereit erk1iirL und es gilt Ilaeh riehterlieher Entseheidung nunmehr die 
ver1iingerte Dienstzeit als die nor111a1e Arbeitszeit. Da es einer dienst
lichen Gepflogenheit entspricht. daB ausnahmsweise erforderliehe tber
stunden den technischen Angestellten nieht bezahlt werden 4, so kann die 
Forderung, sole he Uberstunden ab:mlehnen, n lcht als vertragswidrig ange
sehen werden. Hingegen kijnnen die Angestellten zur Sonntagsarbeit 
nach § l05a del' G. O. nicht verpflichtet werden. Ausnahmen hiervon 
sind n ur in dringenden Frillen mit behordlicher Genehmigung 5 zuHissig. 

Erholungsurlaub. W~lhrend in bezug auf die Uberstunden 
nicht nur die Angestellten, sondorn aueh die Dienstherrn heute zum 
groBen Teil zu del' Uberzeugnng gelangt sind, daB diese aus Gesnndheits
riieksiehten naeh nIoglichkeit Zll \'ermeiclen sind, ist die Brkenntnis, daB 

1) Die beiden GroBfirmen mit zusall1ll1en' 3000 technischen Angcstellteu haben 

auch die achtstiindige Arbeitszeit eingefiihrt und sind in diesel' Prozenhiffer beriick
sichtigt. 

2) Eine norddeutsche ElektriziUits -Gesellschaft hat, wie die J. 1l. Z. 1912, S. 251 
berichtet, in den Dienstvertrag fulgendcn Passus aufgenommen: 

"Sic haben die von Ihnen Ubel'llOlllmenen Arbeiteu regelmallig taglich zn 8r
ledigen nnd mit denselben nicht zuriIckzubleiben, jedoch lllindostens die jeweils fest
gesetzte Arbeitszeit eillzuhalten." Hei lliesem Vertrage hat es die Gesellschaft in der 
Hand, den Angestelltell jccleJ'Zeit zu einer beliebigen Anzahl von tberstunden zn 
veranlassen. 

3) Die Uberstunden liind aus den oben angegebenen Grunden bei den AngestelltBll 
sehr nnbeliebt. In ciner nonldeutschen Telegraphenfabrik baten die Angestellten 
(J. B. Z. 1913 S. 8) ihl'en Chef um Auflwbnng der vie len tiberstunden. Diesem An

trage wurde jedoch nicht Folge gegeben. Del' "Vortfiihrer wurde sofort entlassen, 
desgleichen ein Angostellter, lIm" die Uberstunden verweigerte. Die Angestelltcn sind 

in dies81l1 Fane trotz der filr sie sprechenclen gesetzlichen Bestill1lllungcn die (;e
schiidigten. 

4) "Verden tbel'stunden etwas haufigel' verlangt , so "'inl den Angestelltoll bis
weilen eine Entsehadigung gezahlt. Die J. H. Z. beriehtet 1912 S. 522, daB eine NOI'd

dentsche Elektl'omotol'enfabrik ihren .1ngestellten jede Uberstunde mit 5 Pf. "A ufschlag" 
vel'giitete. 

5) § 105e del' G. O. 
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auch der Erholungsurlaub fi.tr den Angestellten eine Notwendigkeit ist, 
noch nicht Allgemeingut geworden. In den staatlichen Betrieben hat 
seit undenkliehen Zeiten jeder Beamte seine naeh ganz bestimmten 
N ormen festgesetzten Ferien, die ihm aueh nieht gekurzt werden diirfen 
und durch die in ausreiehendem MaBe fiir seine Erholung gesorgt wird. 
Vergegenwiirtigt man sieh, daB der Privatangestellte eine im allgemeinen 
nieht minder anstrengende Tiitigkeit ausiibt und daB fiir ihn, wenn er 
krankheitshalber seinen Dienst allfzugeben gezwungen ist, weit weniger 
gut gesorgt ist wie fUr den Staatsbeamten, so begreift man, daB die 
technisehen Angestelltenverbiinde heute mit groBter Ziihigkeit an der 
Forderung einer gesetzliehen Regelung der Urlaubsfrage festhalten.1 

So wie die Verhiiltnisse heute bei den GroBfirmen liegen, die, wie in 
anderen sozialen Fragen, so aq,eh in dieser Beziehllng der ubrigen 
Industrie mit gutem Beispiel vorausgeeilt sind, erhiilt der AngesteUte 
im ersten Jahre seiner Tatigkeit im allgemeinen bis zu drei Tagen und 
in den folgenden Jahren, solange sein Jahresgehalt ca. 4000 M. nieht 
uberschreitet, je 14 Tage Urlaub. Bezieht der Angestellte ein Gehalt 
von mehr als 4000 ~I., so konnen ihm drei Wochen Jahresurlaub zu
gestanden werden. Bei noeh hOheren Gehiiltern, die meist nur von 
Prokuristen oder Direktoren bezogen werden, sind Beurlaubungen von 
4 bis 6 Woehen ublich. Zieht man in Betraeht, daB die Akademiker 
in den seltensten ]'iillen vor dem 38. Lebensjahre in den GenuB eines 
Gehaltes von 4000 Mk. gelangen, und daB ihr Dienst vielfach aufreibend 
und verantwortungsvoll ist, so wird man sieh der Ansieht nicht ver
schlieBen k6nnen, daB namentlich flir die unteren Gehaltsklassen 
die Verbesserung der U rlaubsverhiiltnisse eine dringende N otwendig
keit ist. 

Das Gehalt ist wiihrend der Beurlaubung weiter zu zahlen, sofern 
nieht vertraglieh etwas anderes vereinbart wurde. Einen Ansprueh auf 
Urlaub hat ein Angestellter nur dann, wenn er ihm nach dem Dienst
vertrag ausdrucklieh zugesiehert wurde. U m zu ermitteln, wie die 
Urlaubsverhiiltnisse im Jahre 1906 in der Praxis lagen, unterziehen wir 
die naehfolgende, auf Grund der Statistik des B. f. S. aufgestellte Tabelle 

1) Auf dem in Wien Anfang September 1912 abgehaltenen Deutschen Juristen
tag hat sich Rechtsanwalt Dr. Baum, Berlin, gutachtlich dahin geanBert, daB in die 
Novelle zur Deutschen Gewerbeordnung nach dem Muster des osterreichischen Hand
lungsgehilfengesetzes, die Bestimmungen liber den Erholungsurlaub aufzunehmen sind. 
In Osterreich steht dem Handlungsgehilfen, sobald sie 6 Monate bei der Firma sind, 
gesetzlich ein Urlaub von 10 Tagen zu. Naoh einjahriger Dienstzeit erhalten sie 
14 Tage, nach 16jahriger Dienstzeit 21 Tags Urlaub pro JabI'. 
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einer naheren Betrachtung. Es ergibt sieh daraus, daE von den 
693 Akademikern 62,4 % ein Urlaub zuteil wurde, und zwar hatten 

a) 692 Angestellte mit Hochschulbildung 

J ahr8surlaub in Tagen 
Angestellte 

absolut • O! In /0 

1 bis 7 67 9,7 
8 )) 13 H 10,7 

14 209 30,2 
15 bis 21 54 7,8 
22 )) 28 16 2,3 

28 und mehr 9 1,3 
Unbestimmt .) 

i) 0,4 
Keinen Urlaub 260 37,6 

692 100,0 

b) 976 Angestellte mit Ausbildung auf teehnischen l\Iittelschulen 
oder Fachsehulen: 

.Tahresurlaub in Tagen 
Angestellte 

absolut in 0/'0 

1 bis 7 116 11,9 
8 )) 13 149 15,;5 

14 234 23,9 
15 bis 21 40 4,1 
22 

" 
28 4 0,4 

28 und mehr :J 0,2 
Unbestimmt 2 0,2 

Keinen Urlaub 429 44,0 
97G 100,0 

20,4 % 1 bis 1;3 Tage und 41,6 % 14 und mebr Tage Urlaub. Hin
gegen erbielten von den 976 Nichtakademi.kern nur 85,8 % Urlaub. 
Von diesen batten 27,2 % einen 1 bis 13 tagigen und 28,6 % einen 
mehr als 13 tagigen Urlaub pro Jahr. Man kann hiernach annehmen, 
daE flir die Akademiker die Urlaubsverbaltnisse etwas giinstiger liegen. 

Wenn aueh manehe Firma es versteht, die Angestellten mit ihren 

Urlaubsgesuchen unter Hinweis auf den Gesehiiftsgang von J ahr zu Jahr 
him:uhalten, so diirfte es heute doch keine mehr geben, die sieh gegen 
alle Gesuche prinzipiell ablehnend verhiilt. Die Angestellten wlirden 
sie meiden und eine schwere Sehiidigung del' Firma wtlre unausbleiblich. 
Kaun somit auch eine grofie ~~Jlzahl del' Angestellten heute normaler-
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weise mit einem U rlaub rechnen, so werden doch die Aussichten hierauf 
mit einem Schlage zunichte, sobald der Dienstvertrag gekfindigt ist. 
Einen Urlaub kann der Angestellte auch dann nicht beanspruchen, wenn 
ihm nach den Gepflogenheiten der Firma im FaIle seines Bleibens mit 
Sicherheit ein solcher bewilligt worden ware. Da der Angestellte auch 
bei seinem neuen Brotherrn im ersten Dienstjahr einen Urlaub kaum 
zu erwarten hat, kann er zwei volle Jahre hindurch nicht in aus
reichendem Ma13e flir seine Erholung sorgen. In den meisten Fallen, 
in denen die Angestellten auf Urlaub verzichten mu13ten (bei den 
Akademikern sind es 38 %, bei den Nichtakademikern sogar 44,2 %), 
dfirfte ein vorangegangener bzw. ein in Aussicht genommener Stellen
wechsel die Veranlassung hierzu gewesen sein. 

4. Einkommen. 
Das Einkommen der elektroindustriellen Angestellten ist in der 

Regel, soweit nicht Kapitaibeteiligungl gefordert wird, ein unfundiertes 
.A.rbeitseinkommen, dessen Hohe auf vertragsma13iger Vereinbarung be
ruht. Dieses flir die N utzung der Arbeitskraft gezahlte Entgelt bezieht 
der Angestellte teils in Form eines festen Gehalts, teils in Gestalt von 
Diaten, Gratifikationen, Tantiemen und ahnlichen vom Dienstvertrage 
und Geschiiftsergebnis abhiingigen Remunerationen. In jedem Falle 
liegt die Arbeit dieser Angestellten auf geistigem Gebiete, wenn auch 
physische Leistungen akzessorisch vorkommen. 

Die Hohe des Gehalts bildet sich normalerweise im freien Wett
bewerb aller derer, welche die gleiche Leistung fordern und anbieten, 
und zwar ist flir die Preisbestimmung einerseits der augenblicklich auf 
jedem Spezialgebiete herrschende, durch die Geschiiftskonjunktur bedingte 
Bedarf an .A.rbeitskraften ma13gebend, anderseits aber auch das An
gebot der in der Praxis Beschiiftigten und der Zuflu13 neu ausgebiideter 
junger Krafte, die in Konkurrenz mit ihren Kollegen treten. Dieser 
letztere Umstand macht sich flir die alteren Angestellten um so weniger 
bemerkbar, je hOher die Qualifikation ihrer Leistung ist, weil die 
Konkurrenzfiihigkeit Erfahrungen fordert, die nur durch ein entsprechendes 
Dienstalter zu erwerben sind. Au13erdem ist, wie spater gezeigt wird, bei 
einzelnen Firmen eine gewisse Normalisierung der Einkommensverhiilt
nisse, wenigstens in den untersten Gehaltsstufen, infolge traJitioneller 
Gepflogenheiten zu beobachten. 

1) Namentlich von den kleinen Fabrikationsfirmen und Installationsgeschaften 
wird, wie aus den Annoncen der Fachzeitschriften hervorgeht, die Besetzung der 
leitenden Stellen haufig von einer Kapitalbeteiligung abhangig gemacht. 
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Recht hiiufig nehmen Elektroingenieure, wie schon friiher bemerkt 
wurde, del' Sot gehol'chend, in del' Industl'ie Stellungen an, in denen 
ihre Qualifikation nicht ausgeniitzt wird. In solchen Fallen treten sie 
in Konkurrenz mit Kollegen von geringerel' Vorbilc1ung und konnen 
c1ann auch nur die gleicllen Gehiiltel' erwarten wie diese, 

Die naheliegende Annahme, daB sich fUr jede Angestelltenleistung 
allmiihlich eine bestimmte Hiille des Entgelts herausbildet, trifIt praktisch 
kaum zu, weil die Angestellten keinen geniigenden Uberblick iiber den 
lVIarkt erhalten. Die 1]"nternehmel' haben offensichtlieh ein Interesse 
hieran. Aus dieser Tendenz heraus ist es zu verstehen, daB sie den 
Angestellten durch die Dienstordnung verbieten, mit anderen liber ihre 
Gehaltsverhiiltn isse zu sp1'E,chen. Alle1'dings erreichen die U nternehmer 
nur unvollkommen ihren :6weck, lIa nur vereinzelte Angestellte diese 
Vorschrift wirklich beachten. Bis zu einem gewissen 'MaBe hat es der 
U nternehmer, wenn e1' stch lediglich von clem Bestreben leiten WBt, 
mit moglichst geringem Kostenanfwand die hOchste wirtschaftliche 
Leistung zu erzielen, immerhin in del' Hand, die Angestelltengehiilter 
zu recluzieren. Darliber hinaus, sob aid er namlich die von den 
Konkurrenzunternehmungen gezahlten Gehalter wesentlich unterschreitet, 
muG dies nIittel versagen, weil alsdann seine Angestelllten anderweitig 
bessel' bezahlte Stell en finden. 

Weit mehr noeh als Angebot und N achfrage ilben traditionelle 
und Standesriieksichten und das Gefii.hl del' gesellschaftlichen :6usammen
gehOrigkeit mit dem Leistenden auf seiten derer, die den Dienst in 
Anspruch nehmen, Einflitsse auf die Rohe des Gehalts aus, die nicht 
auf rein wirtschaftlichem Gebiete geltend gemacht werden binnen. 

'fraditionelle Rileksichten spielen namentlich in bezug auf die 
gezahlten AnfangsgehiiJter eine bedeutende Rolle. Es gibt elektro
teehnische GroBfi1'men, die Y ollakademiker prinzipell 11icht unter 150 M. 
monatlichem Anfangsgehalt anstellen. Wenn man dieses Gehalt auch 
nicht als hoch bezeichnen kann, so wird es doch von ancleren Firmen, 
die in Wahrnehmung rein kaufmannischer Interessen den ersten Arbeiten 
del' in die Praxis N eueintretenclen einen positiven 'Wert vollkommen ab
sprechen, ganz bedeutend unterschritten, inclem sie ein Anfangsgehalt VOll 

hochstens 100 ~1. in Anssicht stellen mit del' unerliWlichen Beclingullg, 
daB wahrend del' ersten zwei oder drei ~lonate, die als Probezeit gelten, 
eine Remuneration irgenclwelcher Art ilberhaupt nieht gewiihrt wird. 

Bei Angestellten, die durch personlicbe Beziehungen mit den 
Aufsiehtsratmitgliedern, Direktoren, Prokuristen und sonstigen einflnB
reichen Personlichkeiten ihrer Firmen in Ftlhlllng stehen, kann von 
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einer gewissen Gesetzma.l3igkeit in der Gehaltsbildung, wie sie bei den 
ubrigen Angestellten in bezug auf Leistung, V orbildung oder Dienstalter 
noch nacbweisbar ist, nicbt mehr die Rede sein. Schon die Gehalter 
in den Anfangsstellungen, die obne Qualifikationspriifung gezahlt werden, 
beweisen dies, denn sie kommen den Gehaltern gleich, die Vollakademiker 
durchschnittlich erst nach mehrjiihriger Praxis erlangen. Bereits nach 
kurzer Dienstzeit werden den Bevorzugten gut dotierte leitende Stellungen 
ubertragen und hiermit ist ihnen eine Anwartschaft auf die hocbsten 
Verwaltungsstellen gesicbert. 

Inwieweit die Hohe der Angestelltengehalter durch bestimmte 
iiu.l3erlich hervortretende Kennzeichen wie Vorbildung und Dienstalter 
nachweislich bedingt wird, soIl an Hand der nachfolgenden Tabellen 
1 bis 11 untersucht werden, in denen die aus der Erhebung des B. f. S. 
ermittelten Durchschnittsgehiilter zusammengestellt werden. 1 

Tabelle 1. Durchschnittsgehiilter der Angestellten 
mit Abiturium und abgeschlossener Hochschulbildung. 

1m 1. I 2. I 3. I 4. I 5. I 6. I 7. I 8. I 9. 1 10. Ill. I 12. Dienstjahr 

1895 1800 
1 

1896 780 2100 
1 1 

1897 2720 1200 12700 1 
1 1 1 

1898 1571 2720 1440 2700 
8 1 1 1 

1899 1392 1843 3600 2460 3600 
1 6 8 2 1 1 

1900 1360 1830 2165 3600 3600 
3 (j 8 2 1 

1901 1392 1740 2115 2259 5100 1800 3600 
5 3 6 8 1 1 

240~ 39001 1 1902 1772 1568 1950 2167 2211 6000 
5 5 3 6 8 1 1 1 

1903 1604 1828 1952 1820 2632 2692 600°1 2700 390~1 12 5 5 3 6 8 1 1 
1904 1536 1671 2350 205011773 3333 3381 6000 2700 3900 

23 12 5 ~ 3 6 8 1 1 1 
1905 1812 1995 2032 243~ 2328 20503540 3425 3600 4100 

I 221 23 121 5 5 3 6 8 1 1 
1906 1619 1802 2455 2409 3144 2580 2480 3887 3682 3600 4100 

37 22 23 12 5 5 3 6 8 1 1 
1907 1808 2890 2150 3600 1270~ 

I 
2400 

I 4 3 2 1 

1) Durch die Erhebung des B. f. S. ist es nicht gelungen, einen Einblick in 
die Einkommenverhaltnisse der hOherell und hochsten Angestelltell, wie der Abteilungs-
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Tabelle 2. D ureh s ehni ttsgeh iii ter der A nges tell ten 
mit Primareife und abgesehlossener Hochseh ulbildung. 

1m 1. 
I 

2. I 3. j 
4. i 3. I 6. I 7. I 8. I 9. ! 10. ! 11. 112. DienstJahr 

I __ c~_'-~oc~--c'-=~--------,---~-: ---~ 
I 

I I 1893 900 I 
i I 

I 

I 

1894 1440 I I 

1 

1500 I 1895 1400 
1 I 

1896 1500 1500 12100 
1 1 I 1 

1897 1170 2100 1560 I • :HOO 
2 1 

2400 1 2000 1898 1260 2400 
2 1 I 

189!) 1442 1809 2700 1800 260(', 
5 1 

1900 1374 1800 2400 4000 49.) 3250 
7 5 2 1 1 

1901 1528 2161 1575 3000 4000 330 3250 
9 7 1 

1902 1424 1753 2318 1535 2700 1 3600 3750 
10 9 5 2 ] 

1903 1477 1643 2061 2520 2555 ! 3000 3600 3550 
10 10 7 1 

1904 1550 1770 1962 2304 2490 2805 3000 3600 3550 
14 10 !) 

2660 i28G~13128 
2 1 

1!)05 1547 1745 2381 2304 1825 4200 1720 1 

13 14 10 7 1 
H)Olj 1710 1807 1940 264!) 2527 '308912688 3020 2235 4200 2G50 

26 13 14 10 10 9 7 5 ') I 1 

1907 1686 2250 2433 :4900 2100 
5 2 2 1 

Die Einteilung 1 der Angestellten erfolgte auf Grund ihrer Sehul
und theoretiscben Ausbildung. In den Vertikalreihen samtlieher Tabellen 
finden wir Angestellte gleichen Dienstalters, in den Horizontalreiben 
die in gleichen J ahren Erwerbsttitigen. Durehlaufen wir hingegen die 
Diagonalen von links oben naeh rechts unteu, so finden wir fortschreitend 
dieselben Angestellten wieder. Diese letzteren Zahlenreihen bieten also 
einen Anhalt flir die Gehiilter del' gleichen Jahrgiinge. Die den Gehalts-

yorstcher, Prokuristen und Dil'ekto1'8n zu erlangen. Es diirfte jelloch den 'l'atsachell 

entsprechen, wenn man annimmt, daB eill _UleilUJ).gsvorsteher oder Prokurist eiller 

Grofifirma einschlieBlich Tantieme etwa 20 bis 30 Tausend, ein Direktor 40 his 80 Tausend 

Mark pro Jahr hezieht. 

1) Die ~umll1el'D der Tabellen entsprechen den Nummern der Einteilung S.35. 
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Tabelle 11. Durchschnittsgehalter der Angestellten ohne Einjahrigen
Z eug nis mit Fort bild ungssch ul e oder Abend un terricht. 

1m 1.12. 13. 1 4. 15. I 6. I 7. Is·19. Ilo·lll.I12·113·114·115·116.Dienstjahr 

IS91 SOO 
! I I 

1 

1892 216 900 
1 1 

1893 250 1000 
1 

1894 

1895 440 
I 

2 

1896 1200 1010 1000 
1 2 1 

1897 760 1200 1100 

I 
1 

1898 1440 1367 144T20~ I 1 2 

1899 934 1800 1680 1545 1440 1400 
4 1 1 1 

I 
1900 1200 1230 2100 1650 1920 2200 

I 2 ~ 2 1 
I 1901 1590 1310 2300 1775 1920 2200 

2 1 1 

1902 825 1735 1250 2300 1920 1845 1980 2300 
2 2 2 1 

1903 600 1200 2120 1370 2300 1845 2520 2300 
1 2 2 1 1 

1904 1421 1200 1260 2175 14S0 2300 2160 1910 2520 2400 I 
2 1 2 2 1 

1905 1563 14401510 3050 16202525 . 1910 2500 2600 
2 2 2 

37 ,0
1
180:12525 

1 

1906 1860,1000 1500 22S0 1975 2800 
1 

l500 

2 1 

1907 1050 2405 
1 

I I I 
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Kurvenblatt zu Tabelle 12. 

Gehalter der verschiedenen Angestelltenkategorien 
in Ahhangigkeit vom Dienstalter. 

Abitur n icht . l.n 
I abgeschloss. 

/ Bochschulbild. 

I 

~ 

/ 

Abitur. mit, 

V 
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/ 
/ / 

/ 
I 

/ / 
~ / 

/ I 

Abitur. mit 

/ 
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Einj.-Zeugn. m 
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/ I 7 Hochschulbild 

I V 
II i / 

/Primareifern. / 

rl II abgeschloss. [7 Jf'.. Einj.-Zeugn. 
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1'-. / / 1 1 I 
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ziffern beigefiigten Zahlen geben an, aus wieviel Gehaltern das Durch
schnittseinkommen in jedem einzelnen Falle ermittelt wurde. J e kleiner 
diese Zahl ist, um so weniger laJ3t der Gehaltsdurchschnitt eine Ver
allgemeinernng zu. 1 

Die groBe Anzahl der Dienstaltersstufen flir jeden einzelnen J ahr
gang und ferner der meist sprunghafte Ubergang von einem Dienstjahr 

zum nachstfolgenden, erschwert es nns die Abhiingigkeit des Gehaltes yom 
Dienstalter einerseits und von der V orbildnng anderseits zu erkennen. 

Um diosen Uberblick zu erleichtern, wurdo eine Tabelle 12 mit Kurvenblatt 

aufgestellt, in der die Durchschnittsgehalter lediglich nach Ansbildung und 
Dienstaltersstllfe ohne Rilcksicht auf den Jahrgang zusammengefaBt sind. 

\Vir entnehmen dieser Tabelle 12, daB die matllren Angestellten 
mit nicht abgeschlossener Hochschulbildung (Grnppe 3) dllrchschnittlich 
ehnl das gleiche Gehalt beziehen, wie die Diplomingenieure (Grllppe 1). 
Es dart' hierans wohl der Schln!) gezogen werden, daB die lngenienre 
nicht ohne weiteres auf Grnnd ihres Diplom-Titels 2 , sondern naeh clem 
l\IaLl ihrer Leistllng bezahlt werden und daLl diejenigen Akademiker, 

die nicht durch ein Absehlnflexamen den Nachweis del' Verfolgung 

eines ganz bestimmten vorgeschriebenen Lehrganges geliefert haben, fill' 
die Praxis durchaus branchbare Krafte abgeben. Bemerkenswert ist 
jedoch, daB Ingenieure mit dem Titel eines Dr.-lng. oder eines Dr. phil. 
durchschnittlich llm 30 bis 40 % besser gestellt sind, wie ihre Kollegen 
mit abgeschlossener Hochschnlbildnng jedoch ohne Doktortitel. Die 
ermittelten Dllrchschnittsgehalter sind nachstehend zahlenmiHhg angegeben. 
AuBerdem wurde das Ansteigen des Gehalts mit dem Dienstalter auf 
dem vorerwiihnten Kurven blatt graphisch zur Darstellung gebracht. 

Durchschnittsgehiilter del' Angestellten mit Doktortitel. 

Im 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S. 9. 10. 11. 12. 
Dienstjahr 

Gehalt .'II. 2140 2G30 30S0 3460 3950 3890 4410 
Zahl der (14) (11) (10) 19) (li) 15) (5) 

Angestollten \ \ 

46:20 5400 6500 7000 SOOO 

(5) (3) (2) (2' (2) 

1) 1st die Zahl 10 oder noch kleiner, so zeigt sieh in den weilaus meisten 
Flillen eine Unstetigkeit im Verlallf der Gehaltsdnrchsehnitte, was als Boweis dafLlr 
gelten kann, daB den betreffenden Gehaltsstufen keine tiefergehende Bedeutung bei
gem essen werden darf. Es sollen alle diese Stufen deshalb bei den ,Yeiteren Be
trachtungen auGer aeht gelassen werden. 

2) Dies wird anoh dmeh Prof. Dr. - lng. Reichel, Direktor der S. S. ,V. be
stlitigt, der sieh gelegentlieh der 20. Jahresversamlung des Verbandes Deutscher 
Elektroteehniker in Leipzig iiber die Ausbildung des Technikers wie folgt auBerte: 
"Fiil' das splitere Leben besitzt das Diplom selbst keine groBe Bedeutung, hier ent
seheiden fiir das weitere Leben einzig und allein die Fahigkeiten." 
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Diese Kategorie von Angestellten ist, wie aus der untersten 
Zahlenreihe hervorgeht, in der Erhebung sehr schwach vertreten. Yom 
vierten Dienst jahre ab stehen weniger als zehn Gehaltsangaben flir die 
Ermittelung des Durchschnitts zur VerfiIgung. Eine Verallgemeinerung 
lassen daher die gewonnenen Werte etwa yom flinften Dienst jahre ab 
nicht mehr zu. 

Den maturen Angestellten stehen in der Gehaltsskala am nachsten 
die V ollakademiker mit Primareife. 1 Es folgen dann die Akademiker 
mit dem Einjahrigen-Zeugnis. 

Unter den iibrigen Angestellten ist die Besoldung eine um so 
h6here, je besser die Schulbildung ist. Bei gleicher Schulbildung 2 ist 
in der Regel das MaB der thoretischen Ausbildung maBgebend. 

Zu beachten ist, daB nach den Gehaltern zu schlieBen, die Fach
schulabsolventen (Gruppe 9) bei Hingerem Dienstalter in der Praxis eine 
ebenso giinstige Aufnahl1le finden wie die mit Mittelschulbildung Aus
gerusteten (Gruppe 8) ohne Einj.-Zeugnis. Es iSl dies deshalb bemerkens
wert, weil die der letzteren Kategorie AngehOrigen eine der Obersekunda
reife entsprechende V orbildung nachweisen l1llissen 3 und ihre fachliche 
Ausbildung sechs Semester erfordert, wahrend die Fachschule nm eine 
gute Volksschulbildung voraussetzt, und ihr Ziel in drei Sel1lestern 
erreicht. Die Ursache flir dieses Faktum durfte mit groBer Wahr
scheinlichkeit darin zu such en sein, daB unter den technischen nfittel
schulen bisher erst wenige (und auch diese erst seit einigen J ahren) 
einen ordnungsmaBigen Lehrplan flir Elektrotechnik durchgefiihrt haben 4, 

also z. Zt. der Erhebung noch nicht den an einen Elektrotechniker in 
der Praxis gestellten Anforderungen geniigend Rechnung trugen. Die 
Fachschulen flir Elektrotechnik sind hingegen schon seit vielen J ahren 
in groBer Anzahl in Deutschland 5 vertreten und direkt fur die Aus
bildung von Betriebs- und ~£ontageleitern eingerichtet. 6 

1) Wie bereits auf Seite 34 erwtihnt wurde, ist seit dem Jabre 1901 zur Er
langung des Diploms das Abiturientenexamen Vorbedingung. 

2) Von einer Verallgemeinerung der fUr die Gruppe 6 gewonnenen Resultate 
muE abgesehen werden, weil bier die Zahl der Angestellten zu gering ist. 

3) V gl. Seite 34. 
4) Von staatlichen Schul en die Maschinenbauschule Chemnitz, Staatslebranstalten 

Hamburg und die bobere Faebsehule Wiirzburg. AuBerdem noeh einige stadtisehe 
und private Sehulen. 

5) Seit dem Jabre 1911 bestebt in Koln aueh die erste preuEisebe staatliebe 
Faebsehule, die den Koniglicben Vereinigten Masebinenbausebulen in Koln angegliedert ist. 

6) An den teebniseben Mittelschulen wird eine nul' zweijabrige praktisehe Vor
bildung vedangt, wahrend die Faebschulen 2 bis 5 Jabre Praxis fordern (vgl. S. 36) 
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Eine Nachpriifung del' Diagonalreihen in den Tabellen 1 bis 11 
zeigt ein Ansteigen der Gehalter mit zuehmendem Dienstalter. Da die 
alteren Angestellten nur iiberaus sehwach in der Erhebung vertreten 
sind 1, laBt sieh nicht ermitteln, wie sich bei einer mehr als 21jiihrigen 
Dienstzeit fUr sie die Gehaltsverhaltnisse gestalten. 

Die in Tabelle 12 in den hoheren Altersstufen - z. B. im 9. und 
10. Dienst jahre del' Angestelltenkategorie 1 - in Erscheinung tretende 
voriibergehende Gehaltsverminderung ist nieht als Folge einer sich aus 
dem zunehmenden Alter ergebenden Leistul1gsverminderung aufzufassen, 
sondern ist darauf zuriickzufi.ihren, daB in den vorangegangenen Dienst
altersstufen Angestellte mit rclativ hohen Gehiiltern aus del' Statistik 
ausschieden und infolgedessen den Gehaltsd urchschnitt herabdriickten. 

Zur Beantwortung der weiteren Fragen, wie sich die Einkommens
verhaltnisse in den einzelnen Branchen del' Elektroindustrie gestalten, 
und ob die von verschiedenen :Firmen in ein und derselben Branche 
gezahlten Gehiilter voneinancler abweiehel1, wurden die Tabellen 13 bis 
16 zusammengestellt. In del' Tabelle 13 finclen wir die nach den 
Branchen und Dienstaltersstufen geordneten Durchschnittsgohalter del' 
maturen Angestellten mit Hochschulbildullg. Tabelle 14 und 15 be
handelt die gleichen Verhiiltnisse flir die Angestellten mit Einjiihrigen
Zeugnis und Ausbildung auf einer Hochschule bzw. einer technischen 
11ittelschule. Die letzte Tabelle 1 G gibt uns A ufschluB iiber das Ein
kommen del' Angestellten mit Fachschulbildung. 

Zum Vergleiche konnten nm die Betriebe zweier GrofOfirmen, die 
naehstehend mit A. nnd R, und zweiel' Spezialfabriken, die mit C. und D. 
bezeiehnet werden sollen, herangezogen werden, da von Angestellten 
anderer Firmen in del' Statistik des B. f. S. Gehaltsangaben nUl" ver
einzelt vorliegen. 2 

Die Tabelle 13 zeigt nIls, daB die von der Firma B. in den ersten 
Dienstaltersstufen gezahlten Gehalter hoher sind als die del' Firma A. 
Bei A. steigen indessen die Gehiilter schneller und vom 3. odeI' 4-. Dienst
jahre ab habon sie bereits clurchweg z. T. urn 50 % die Gehiilter der 
Firma B. iiberbolt. Del' auHerordentliche ZuflnB an jnngen Akademikern, 
den B. zu verzeicbnen hat. rhirfte auf die relativ !lohen Anfangsgehiilter 
zuriickzufiihren sein. 

1) V gl. AItersstatistik S. 38. 
2) Wie schon auf Seite 73 bemorkt wurdc, lassen die Durchschnittsgehalter 

verallgemeinerte Schlusse nicht zu, wonn dio Zabl der Gehlilter, aus denen der Durch
schnitt gewonnon wurde, sehr klein ist. Aus dies8m (,runde muss en z. B. aus Tabelle 13 
fiir die wcitere Betrachtung die Branchen c, c und f ansscheiden. 
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In den Tabellen 13 und 14 weichen die in den verschiedenen 
Branchen gezahlten Gehalter nur unwesentlich voneinander ab. 

In Tabelle 14 sind die GehaHer der Firma A. - mit alleiniger 
Ausnahme der beiden ersten Altersstufen in Branche f - durchweg hoher 
wie die der Firma B. 

Ein wesentlich anderes Bild zeigen die Tabellen 15 und 16 der 
Angestellten mit Mittelschul- bzw. Fachschulbildung. In beiden Kate
gorien ist ein Zusammenhang zwischen Branche und Gehalt zweifellos 
vorhanden. Die erste Kategorie wird am besten im Bahnbau bezahlt. 
Nur wenig ungiinstiger sind die mit der Projektierung und dem Bau 
von Anlagen Beschaftigten gestellt. In der Branche a (Berechnung und 
Bau von Maschinen) werden diese Gehalter jedoch ganz wesentlich 
unterschritten. 

Die Angestellten mit Fachschulbildung (Tabelle 16) finden die 
hOchste Besoldung im Apparatebau. 1m iibrigen ist die Reihenfolge 
in der Besoldung die gleiche wie bei den vorerwahnten .Angestellten 
mit Mittelschulbildung. 

Tabelle 13. Durchschnittsgehalter von Angestellten mit 
Abiturium und Hochschulbildung. 

Besohliftigt mit: 

a) Bereohnung, Konstruktion, }'abrikation oder Priifnng elektrischer Maschinen. 
Zahl der An-

Firma gestellten im im 1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. Dienstjahr DienstjahrB 

A. 23 
B. 48 

A. 5 
B. 19 

A. 
B. 

A. 
B. 

A. 

A. 
B. 

2 
1 

2 
7 

2 

3 
2 

1390 1830 2110 2520 2720 3530 5900 
1530 1720 2040 2UlO 2520 2880 3550 

b) Ban elektrisoher Bahnen. 
1230 1740 1950 2460 2850 3770 4000 
1580 1920 2200 2360 2600 2450 2500 

0) Bau von Schwaohiitromapparaten. 
1570 3000 3000 3600 
2700 3300 

d) Bau von Schaltapparaten. 
1800 2000 
1330 1930 2290 

e) Bau von Installationsmaterial. 
1320 1580 

£) Kabelfabrikation. 
1790 2030 
2360 2530 2630 

6050 
3880 

5440 
2650 

g) Projektierung, Akquisition und Bau elektrisoher Anlagen. 
A. 23 1560 ::090 2580 2700 3080 
B. 49 1550 1780 2050 2160 2470 2680 2810 

6050 
4620 5620 

6050 
2830 
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Tabelle 14. D urch schni ttsgehalter von Angestellten mit 
Einjahrigen-Zeugnis oder Primareife und Hochschulbildung. 
Beschaftigt mit: 

a) Berechnung, Konstruktion, Faorikation oder Prlifung elektrischer Maschinen. 
Zahl der An-. 1 ry " 4 - (' - 8. 9 10 11 12 Firma gestellten im 1m. ..... ._1, • D. ), ( . .... 

1. Dienstjahr Dienstjuhr 

A. 22 1380 1800 1850 2160 2220 2HOO 2790 3000 
B. 29 1230 1490 1830 2040 1950 2720 2470 

A. 
B. 

B. 
c. 

A. 
11. 
D. 

A. 
B. 

1 
17 

1 
8 

2 
12 
1 

3 
1 

0) Bau elektriocher Balmen. 
1500 2500 
1320 15.10 1820 19DO 2220 2280 2670 3010 3240 4160 4200 

c) Hau yon Schwachstromapparaten. 
1500 1820 
1530 1890 2190 2760 3030 

d) J:au Yon Schaltapparaten. 
1400 
1490 1G20 1911) EiSO HllO 2070 2190 2;)00 
2iOO 2400 2800 3000 

e) Kabelfahrikation. 
1210 1280 H):J() 1820 
1320 1320 14.10 180U 

f) l'rojektienmg, A k,[ui,.;ition llnd Ban elektrischer Anlag·en. 
A. 1.1 1240 14GU uno 2320 2:220 2390 2740 3600 3GOO 4200 
B. 38 1320 1400 1WiO 1840 2010 2280 2390 2fJOO 2D40 3220 3200 3430 

Tabelle 15. Durchschnittsgehalter von Angestellten mit Ein
jahrigen-Zeugnis undAnsbildung auf technischerMittelschule. 
lleschMtigt mit 

a) Bel'echnung, Konstruktion, Fabrikation oller Prlifung elektrischer JHaschinen. 
Zahl der An- irn 1. ~. '1. ,I. 6. 6. ,. c. \). 10. 

Firma gostelltcn im 
1. Dionstjahr Dienstjahr 

A. 
B. 

')
~I 

2(j 

A. 3 
11. 16 

A. 
B. 
C. 

A. 
B. 
D. 

A. 
B. 

1 
3 
2 

3 
5 
2 

4 
1 

1230 1380 E)50 1670 1870 2030 2140 
1260 1380 ](jOO 1810 20:20 2050 2140 

1>\ Ban eiektrischer llnh1lf~n. 
1420 Hi.() 11)00 2070 :!l(iO 
1270 1540 1UliO 21\)0 2240 2610 2840 

c) I :au von SChWHchstromapl'araten. 
1200 150n 2160 21GO 
1020 12;lO Hi10 UJlO 
1160 12GO 1560 1800 

il) Ban von Schaltapparaten. 
1520 1380 1560 1680 
1200 13:33 14[)() 
1410 1680 l(i80 1920 

e) Kabelfabrikation. 
1280 1500 1RfJO 1D90 
840 820 U80 1330 

2380 
2730 

f) Projektierung, Ak!lUisition nnd Bau elektrischer Anlagen. 
A. 10 1220 1510 17\)0 :2030 2180 2470 2880 3320 
D. 23 1340 14HO 1520 1(i80 1\)80 2590 3010 3010 

25,30 2780 
2910 3230 
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Tabelle 16. Durchschnittsgehiilter von Angestellten 
ohne Einjiihrigen-Zeugnis mit A usbild ung auf Fachsch ule. 

Beschaftigt mit: 

a) Berechnung, Konstruktion, Fabrikation odeI' Priifung elektrischer Maschinen. 
Zahl der An- 'm 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Firma gestellten im I • Dienstjahr 
1. Dienstjahr 

A. 84 1100 1250 1420 1620 1800 1780 1790 1870 1930 1890 1830 
B. 90 1250 1300 1530 1670 1850 1940 2030 2140 2170 2090 2060 

b) Bau elektrischer Bahnen. 
A. 6 1080 1390 1540 1790 1920 2220 2160 2220 2290 2830 3090 
B. 16 1410 1580 1640 1700 1820 2080 23CO 2150 2350 2500 2370 

c) Bau von Schwachstromapparaten. 
A. 2 1320 1470 1560 1650 1650 
B. 9 1170 1530 1480 1670 2030 2500 22fiO 
C. 11 1300 1500 1680 1710 1670 1870 2280 

d) Bau von Schaltapparaten. 
A. 12 1180 1330 1600 1690 1810 2150 2380 2410 2600 
B. 14 1210 1490 1660 1800 2150 2540 2590 2900 3360 
D. 7 1000 1220 1290 1il30 1450 1590 1830 2080 2:210 

e) Bau von Installationsmaterial. 
A. 2 1560 1740 2300 2550 

f) Kabelfabrikation. 
A. 2 630 790 1114 1310 
B. 3 1220 1500 1500 1140 

g) Projektierung, Akquisition und Bau elektrischer Anlagen. 
A. 32 1130 1340 1410 1570 1760 1830 1830 2280 2400 2570 2950 
B. 39 1120 1340 1610 1620 1810 1930 2140 2420 2460 2530 2720 

Die Akademiker werden, wie oben gezeigt wurde, bei der Firma 
A. durchschnittlich besser bezahlt als bei B. Bei den Angestellten mit 
Fachschulbildung liegen die Verhiiltnisse umgekehrt. Die Mittelschul
absolventen (Tabelle 15) sind bei den Firmen A. und B. durchschnittlich 
etwa gleich gestellt. 

U m nunmehr noch zu untersuchen, ob die Geschiiftskonjunktur 
einen Einflu13 auf die Gehalter ausiibt, wurden aus Tabelle 8 1 fUr die 
Jahre 1896 bis 1907 die Durchschnittsgehiilter ohne Riicksicht auf das 
Dienstalter ermittelt, wo bei sich folgende Gehaltsdurchschnitte ergaben: 

Jahr 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 
Durchschn. 

Gehalt M. 1645 1700 1670 1775 1927 1910 1904 18!)7 1862 1896 20762299 

1) Die Tabelle 8 wurde gewahlt, weil die Kategorie 8 mit 515 Angestellten die 
starkste ist und sich daher bei ihr del' EinfluB der Konjunktur am deutlichsten 
zeigen miiEte. 
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Es zeigt sich hier ein ziemlich regelmiU3iges Anwachsen des Gehalts 

vom Jahre 1896 bis 1900. 'Mit dem Beginn der ungllnstigen Konjunktur 
im Jahre 1901 tritt ein Riickgang des Gehalts ein, der bis Zllm Jahre 
1904 anhalt. Erst von 1905 ab steigen die Gehalter wieder. Ein Zu· 
sammenbang zwischen den Konjunkturverbaltnissen und den Gehaltern 

ist hiernach wobl unverkennbar; indessen tritt der EinflllB bei Ver
besserung der Konjunktur erst um drei Jahre verspatet auBel'lich in 
Erscbeinung. 

\Vie die Gebaltsverhaltnisse sicb seit dem Erhebungsjahr geandert 
haben, konnte nicht einwandfrei festgestellt werden, da neuere Er
hebungen nicht vorliegen und die meisten Firmen liber die Angestellten
gebalter keinerlei Auskunftl geben. Es liegt indessen eine Mitteilung 
ciner bedelltenden Fabrik fill' elektrische Schaltapparate vor, nach der 
im Jahre 1912 Diplom-Ingenieure mit 150 bis 17;) }1. und Absolventen 

von l\Iittel- und Fachschulen mit 125 1\1. monatlichem Anfangsgehalt 
eingestellt wurden. Die Gehalter der Diplom-Ingenieure werden nach 
einem halben Jahre in der Regel um 25 M. monatlich erhoht. Um
frag-en des Verfassers ergaben ferner, daB bei den GroBfirmen in den 
letzten Jabren die Diplom-Ingeniellre in del' Regel anfanglich ein Gehalt 
von zirka 180 ~I. bezogen, welches nach einjahriger Dienstzeit auf etwa 
200 l\1. stieg. Bei den jungen, aus einer Fach- oder Mittelschule hervor
gegangenen Technikern bewegte sich das Anfangsgehalt in den Grenzen 
zwischen 120 und 170 )L~ Wahrend hiernach die Gehalter in den 
letzten 6 Jahren durchschnittlich um ca. 25 % 3 gestiegen sind, war bei 
einer langeren Praxis, etwa vom 10. Dienst jahre an, eine wesentliche 

1) Zwei del' bedeutendsten }1'irmcn antworteton auf entsprcchende Anfragen des 
Verfassers, daB sie ans prinzipiellcn Griinden keirre Angaben uber die Besoldungs
verhiiltnisse del' Angestellten machen. 

2) Haufig findet man auch heute noch Gehalter, die hinter dem llnrchschnitt 
del' Tabelle 12 weit znriickbleiben. So bezog It. .J. B. Z. 1912 S. 350 der Hetriebs
leiter fUr die Elektrizitats -, \Vasser - und Kanalisationseinrichtungen eines Ostsee
badeortes ein Monatsgehalt von 175 M., welches erst nach langerer Dicnstzeit um 
25 M. pro J a h r erhoht wurdEl. 

3) Es ist nicht anzunehmon, daB das Steigen (;8r Anfangsgehalter unmittelbar 
auf die Verteuerung des Lebensunterhaltes zuriickzufUhren ist, weil die iibrigen Ge
halter nicht gleichfalls gestiegen sind. ,Vahrscheinlich liegt die Ursache darin, daB 
in den letzten .Jabren an den Hochschulen die Zahl der Studierenden uer Elektro
technik abgenQlllmen hat, da, wie illl Berl. TagebJatt yom 27. Marz 1913 behauptet 
wird, in den yorangegangenen Jahren eine ~ otlage fur die Allgestellten in der Elektro
technik bestand. Sollte diese letztere Annahme zutreffeIl, so miiBte sich in den 
niichsten .Tahren eine Gehalti'steigerung auch in den hoheren Dienstaltersstufen be
merkbar machen. 
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Gehaltssteigerung gegenuber den in der Tabelle 12 aufgestellten Werten 
nicht nachweisbar. 

Die Zahlung des Gehalts muB zu den im Dienstvertrage Yer
einbarten Terminen 1 erfolgen. 1m allgemeinen erhalten die Angestellten 
ihr Gehalt monatlich postnumerando. Eine Kurzung des Gehaltes darf 
nicht stattfinden, wenn der Angestellte unverschuldetel'weise wiihrend 
verhiiltnismiiBig nicht el'heblicher Zeit an del' Ausubung der Dienst
leistung behindert ist 2. 

Gratifikationen. Einen integrierenden, vielfach nieht unwesent
lichen Bestandteil des Einkommens bilden die Gratifikationen. Sie 
kommen an die Angestellten meist gegen Ende des Jahres zul' Aus
zahlung, falls ihre Leistungen Anerkennung fanden. GroBel'e Firmen haben 
derartige Gratifikationszahlungen in Hohe des Monatsgehalts eingefiihrt. 

Die Frage, ob ein Angestellter in einem bestimmten FaIle einen 
Reehtsansprueh auf eine Gratifikation hat, bietet nieht selten den AnlaB 
zu MiBhelligkeiten, die scblieBlieh VOl' Gerieht ausgetragen werden. 
Naeh den vorliegenden riehterliehen Entseheidungen kommt es hierbei 
in erster Linie darauf an, in welcher Form die Gratifikation in A ussicht 
gestellt wurde. 1st sie in ein Abhiingigkeitsverhiiltnis zu den Leistungen 
nicht gesetzt, so gilt sie als sehleehthin zugesagt und kann dann nieht 
durch ungenugende Leistungen als verscherzp angesehen werden. In 
den weitans meisten Fallen ist das Gratifikationsverspreehen indessen 
so gemeint, daB getreue Dienste oder gute Leistungen die Voraus
setzung fUr die ErfUllung sein sollen. Auch dann ist die Zubilligung 
der VergiHung nieht mehr dem subjektiven Willen des U ntel'llehmers 
uberlassen, sondel'll es ist jetzt das objektiv zu beurteilende Verhalten 
des Angestellten dafUr maBgebend, ob ihm die Gratifikation zuzuerkennen 
ist. Del' U mstand, daB 'die Gratifikation ftir den J ahressehluB in Aus
sieht gestellt wurde, enthebt den Untel'llehmer nieht obne weiteres 
jeglichel' Verpflichtungen, wenn der Angestellte seinen Dienst schon 
fruher aufgibt. Auch in diesem Falle steht ihm, falls obige Vol'aus-

1) Die Handlungsgehilfen miissen laut gesetzlieher Bestimmung ihr Gehalt 
spates tens am Ende des Monats postuumerando erhalten. Da die G. O. nieht zwingend 
einen spatesten Gehaltszahlungstermin vol'sehreibt, haben kleinere Unternehmel' in 
der Elektroindustrie sieh dies zunutzen gemaeht und bel'eiten dureh verspatete Zahlung 
dem Angestellten, del' dann seinen eigenen Verpfliehtungen nieht naehkommen kann, 
Ungelegenheiten. Die Angestelltenverbande streben eine Abandel'ung der betreffenden 
Bestimmung in der G. O. an. 

2) B. G. B. § 616. 
3) Hanseatische Gerichtszeitung von 1903, Beibl. S. 285, Entseheidung des 

Oberlandesgeriehts Hamburg yom 9. Oktobe}' 1902. 
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setzungen erflillt sind, ein Ansprneh auf einen entspreehenden Teil der 
Gratifikation zu. l 

Tantiemen werden im allgemeinen nur denjenigen Angestellten in 

Aussieht gestellt, die eiuen EinfluE auf den GeschiiftsabsehlnB haben. 

Sie werden ebenfalls im Dienstvertrage vereinbart, nnd zIVar ab Anteil 

entweder am ~etto- odeI' Bl'nttogewinn. Dureh die Zusichernng einel' 

bestimmten Tantieme erhiilt del' Angestellte gleiehzeitig das Recht einer 

Einsichtnahme in die GesehiiJtsblichel' zum Zweek einer ~ aehpriiJllng 

der J ahresbilanz. Dieses Recht verliert del' Angestellte flir die Zeit, 
in der er bei clel' Fi rma besehiiftigt ist, aueh clann nieht, wenn ihm 
die Stellung geklilldigt wire!. 

Eine Neb en b es e h tift igu ng ist dem Angestellten gestattet sofern 

sie nicht dareh den DiEillstvertrag ausdl'iieklich untel'sagt wire!. Die 

GroEfirmen verbieten im allgemeinen die auf Geldel'werb gerichtete 

N eben beschiiftig ung, wei 1 hiel'durch die Kriifte des Angestellten teil weise 

der Gesellschaft entzogen werden llnrl diese hierdurch eine Sehadigung 

erfahren kann. Eine im Interesse persi5nlieher Weiterbilclllng ausgefuhrte 

nieht honorierte Tiitigkeit wil'd indessen fast allsnahmslos gestattet~, 

indem angenol1lIlJen wil'd, daB dl1l'eh cine "\Yissensbel'eicherung des An

gestellten die Firma gleichfalls nur gewinnen kann. 

5. Y cl'sichel'ung. 

Die flir jeden Privatangestellten einer Unternehmung bestehende 
Yloglichkeit des VerlllstE)S seiner SteHung, einer Verminderung seiner 
Arbeitskraft dlll"ch Unfull, Krankheit oder Alter bringt cine gewisse 
Unsieherheit seiner wirtsehaftliehen Luge, eine danernde Gefahrdnng 
seiner Existenz mit sieh, die ohne entsprechende GegenmuEregeln un
ertraglieh wiire. Diese Unsieherheit zu beseitigen ist der Zweek der 
Versicherung. ~ eben den ~laBnahmen der privaten individuellen Filr

sorge kommt VOl' aHem die frei willigo zwangsmiiBige Sozial versieherung 
in Betraeht, deren Bedeutung aneh in den Kreisen del' elektrotechnischen 
Angestellten mehr unci mehr anerkannt ,vird. Die Durehfilhrbarkeit 

einer solehen Versieherung bernht einerseits auf der "\Yahrscheinliehkeit, 
daE eine bestimmte Anzahl von Schadenfiillen durch regelmiiBig mit-

1) Ber!' Tageblatt Nr. 651 yom 22. Dezember 1\)12. 
2) Ein bedeulendes norddeulsches Stahlwerk, welches anch Elekt]'o-Ingenieure 

in groBer Anzahl beschaftigt, yerbietet (It. J. B. Z. 1m2 S.260) den Angestellten jede 
:Nebenbeschaftigung, auch solube zwecks Erlangung akademischer Grade. Dasselbe 

Werk drohte auch einem Angestcllten mit del' sofortigcn Entlassung nil' dell Fall. daB 
or eine ihm angebotene Stadherordnetenkandidatur anllehmen wiinle. 

6 
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wirkende Umstande einzutreten pflegt, anderseits auf der Moglichkeit, 
eine Organisation zu schafi'en, welche auf Grund der Erhebung an
gemessener Beitrage das Risiko auf sich nimmt, derartige Schadenfalle 
aus angesammelten Mitteln zu decken und dadurch die flir den 
einzelnen bestehende Gefahr einer hilflosen Lage zu beseitigen. Die 
Erkenntnis der ZweckmaBigkeit solcher Veranstaltungen ist besonders 
durch die groBartigen Erfolge der Arbeiterzwangsversicherungen in den 
letzten Dezennien gefOrdert worden. 

Die V ers icheru ng gegen Stelle n I 0 sig kei t bietet versicherungs
technisch die allergroBten Sch wierigkeiten, weil sie eine Anstalt voraus
setzt, bei der die meisten Teilnehmer zu zahlen haben in der ziemlich 
sicheren Aussicht, nie eine Gegenleistllng hierfur zu erhalten und weil die 
Stellenlosigkeit in hohem Grade yom Willen des Beteiligten abhangt. 
Dank den Bestrebungen des Bundes der technisch industriellen Beamten 
und des Deutschen Technikerverbandes kann indessen heute das Problem 
der Stellenlosenversicherung fUr die Kreise der technischen Privat
angestellten als gelost betrachtet werden. 

1m lndustriebeamtenbunde erhiilt bei einem Beitrag von monatlich 
3 ~p jedes stellenlose Mitglied nach Ablauf des ersten Jahres der Mit
gliedschaft eine U nterstiitzung. Es ist jedoch verpflichtet, sich unverziiglich 
des gleichfalls yom Bunde organisierten Stellennachweises zu bedienen, 
damit eine zu starke Inansprllchnahme des U nterstiitzungsfonds ver
mieden wird. Die geleistete UnterstiHzung betragt nach einjahriger 
Mitgliedschaft 2,50 1\[ taglich fiir die Dauer von 3 Monaten und steigt 
auf den Tagessatz von 4 M. flir einen Zeitraumbis zu 6 Monaten, 
sofern der Versicherte bereits 13 Jahre hindurch Bllndesmitglied war. 

Uber die yom Bunde in den letzten J ahren an seine Mitglieder 
gezahlten Stellenlosen - U nterstiitzungsgelder gibt die folgende Tabelle 
AufschlllB 2: 

l\fitgliedel' Stellenlose Gezahlte U nterstiitzungen 
1908 13002 449 40566 M. 
1909 15034 404 36001 

" 1910 17738 370 32218 
" 1911 20452 393 34687 
" 1912 22140 594 53798 
" 

1) Verpflichtet sind die MitgJiedel', nur 2 M. zu zahlen. Es wird ihnen aber 
nahegelegt, den hoheren Beitrag von 3 M. zu leisten. In die;;em Falle sind auch 
die Leistungen des Bundes etwas hOller. 

2) Zusammengestellt nach dem Industriebeamten-Taschenbuch 1914, S. 164, 
und Jahrbuch del' Angestelltenbewegung, 7. Jahrg., Heft 3, S. 292. 
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Di€ Bestimmungen des Deutschen Technikerverbandes flir die 
Erlangung einer Stellenlosenunterstiitzung sind im wesentlichen die 
gleichen wie beim B. t. i. B. Del' Monatsbeitrag betragt allgemein nur 
2 M. und die Leistungen sind delllgema13 etwas geringer. N ach ein
jahriger Mitgliedschaft wird auf die Dauer von 3 Monaten eine Tages
unterstiitzung von 1,50 M. gewahrt. Nach dreizehnjahriger Mitgliedschaft 
el'hOht sich del' Unterstiitzungsbeitrag auf 3 M. bei sechsmonatlicher 
An wartschaft. 

Die in diesem aus 30000 Mitgliedern bestehendem Verbande ge
zahlten Stellenlosenunterstiitzungen beliefen sich im Jahre 1912 auf 
66609 M. 

Stellennachweis. Den bestehenden Stellenlosenversicherungen 
ist, wie bel'eits belllerkt wul'de, eill Stellennachweis unmittelbar an
gegliedert. Die Tatsache, daB diesel' in den Hiinden von Angestellten
Interessenverbanden liegt, kann nicht un bedingt als besonderer V orzug 
gelten, obwohl gewisse V orteile fUr die Angestellten mit einer solchen 
vom U nternehlllertl1m unabhangigen Institution verbunden sind. Als 
anerkannt kann beute gelten, daB ein Stellennachweis unparteiisch1 sein 
muB. Der Vorwurf del' I)arteilichkeit kann hingegen nicht erhoben 
werden gegeniibcr dem Arbeitsnachweis des auf paritiitischer Grnndlage 
beruhenden Angestelltenverbandes "Technischer Hilfsverein" 2 und dem 
Annoncenstellennachweis der Fachzeitschriften, unter denen in erster 
Linie die "Elektl'otechnischo Zeitschrift" zu nennen ist. 

Der Technische Hilfsverei n ist wegen seiner pal'itatischen Prinzipien 
zu keiner groBen Entwicklung gelangt. weil sein Programm cine 
energiscbe Wahrnehmung del' Angestellten- Berufsinteressen nicht znla13t. 
1m ,Jahre UH2 betrug seine Mitgliederzahl nur 427; indessen beweist 
die verhaltnismilBig hohe Anzahl von 789 Auftriigen 3 uuf Zuweisung 
von technischen Kriiften und die tatsiichlich besetzte Zahl von 496 Stellen 
in einem .Jahre, daB diesel' Verein auf dem Gebiete del' Stellen vel'lllittlung 
in der Technik Anerkennung filldet. 

Aus nuchfolgender Aufstellung geht hervor, welehe Bedeutung die 
ma13gebenden Vereine und Fachzeitschriften fUr den 8tellennachweis 
der Privatangestellten in der Elektroindustrie haben: 

1) Niiheres hieriiber vgl. Jastrow, "Das Problem der Arbeitsloscnversicherullg", 
Berlin 1010. 

2) Der Veroill wird von zahlreichen namhaften Finnen subventiolliert. 
3) Nach den Gesuhaftsberichten 1909/10 sind es samtlich Auftriige von 

Arbeitgebern. 
6* 
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Gesamtzahl der Auf dem Gebiete 
der Elektro-vermittelten industrie vermitt. % 

Stellen p. J ahr Stellen 

Bund technisch - ind. Beamten 519 ca. 100 ca. 3 
Deutscher Technikerverein 1200 

" 
50 

" 
1,5 

Techniacher Hilfsverein 496 
" 

150 
" 

4,5 

Elektrot. Zeitschrift . ca. 30001 

" 
2400 

" 
68 

div. andere Fachzeitschriften 2 

geschatzt 
" 

800 
" 

23 

ca. 3500 ca. 100 

Wir ersehen hieraus, daE etwa 95,5 % aller Vakanzen in der 

Elektroindustrie durch eine paritatische Vermittlung und nur ca. 4,5 % 
durch Vermittlung von Interessenverbanden besetzt werden. s 

Die Pensionsversicherung. Die staatliche FLirsorge fLir die 

durch Alter oder Invaliditat dienstunfiihig gewordenen Arbeiter und 

Angestellten wurde, soweit ihr J ahresverdienst 2000 1\[ nicht i.iberschreitet, 

dUTch das Invaliditats- und Altersversicherungsgesetz vom 22. J uli 1889 

geregelt. Dieses erfuhr durch das Invalidenversichernngsgesetz yom 

1) Die Elektrotechuische Zeitschrift veroffentlicht in jeder Woche durchschnittlich 
100, also im Jahre etwa 5000 Vakanzen. Von diesen Ausschreibungen scheiden etwa 
10%, weil sie wiederholt werden, aus. Es bleiben 4500 einzelne Vakanzen. Wird 
angenommen, daB von diesen 2/3 infolge der Ausschreibung besetzt werden und daB 
von diesen I etzteren 20 % Lagerve'rwaltern, vVerkmeistern und Monteuren zufallen, 
so gelangen wir zu den angegebenen vVerten. 

2) Von anderen Fachzeitschriften, die auf dem Gebiete der Stellenvermittlnng 
fiir Elektrotechniker nnd Ingenieure noch eine Rolle spielen, sind hauptsachlich 
zu nennen: 

Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, 
Elektrotechnischer Anzeiger, 
Exportzeitschrift Helios. 

3) Die Zahl der durch personliche Empfehlungen direkt besetzten Stellen kann 
auch nicht annahernd gesch1itzt werden und muBte daher vollstandig anEer acht ge
lassen werden. 

Es sei hier bemerkt, daB infolge des im Reichstag am 24. Mai 1910 an
genommenen Stellenvermittlungsgesetzes, welches die Zulassnng der gewerblichen 
Stellenvermittlung zuungunsten des Vermittlers an sehr erschwerende Bedingungen 
knupfte, diese Art des Nachweises hente in der Elektroindustrie fast vollig ausgeschaltet 
wurde. Vor Inkrafttreten des Gesetzes nahmen gelegentlich jiingere Angestellte, wenn 
sie anderweitig ein Unterkommen nicht finden konnten, ihre Zuflucht zu Stellen
vermittlern. Diese hatten Fiihlung mit elektroindustriellen Kreisen und besaEen daher 
einigen EinfluB auf die Neubesetzung von Stellen. 
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13. Juli 1899 eine Umgestaltung und wurde durch die Reichsver
sichernngsordnung yom 19. J uli 1911 erweitert und ersetzt. Das 
Invalidenversicherungsgesetz unterwirft den Teclmiker und Ingenieur ohne 
Rilcksicht auf seine Ausbildung derselben Versicherungspflicht wie den 
Arbeiter. Beachtung verdient daher die iill § 1238 del' R V. O. ent
haltene Ausnabmebestimmung, nach del' auf Antrag diejenigen von del' 
Versicherl1ngspflicht befreit werden, die wahrend odeI' nach del' Zeit 
eines Hochschulllnterrichts WI' Al1sbildl1ng fiir ihren kilnftigen Bernf 
oder in einer SteHung beschliftigt werden, die den Ubergang zu einer 
versicherungsfreien Beschaftigung bildet. 

Allen nicht zur Imaliditatsversichernng verpilichteten Angestellten 
war es bis Zl1m Jahre 1911 anheim gegeben, die ihnen geeignet er
scheinenden MaEnahmen fill' die Versorgung im Alter selbst zu treffen. 
Wer mit einem Verdienst von weniger als 2000 M. del' Zwangsver
sicherung angehort hatte, konnte, falls sein Einkommen dariiber hinaus 
bis zur Holle von :WOO 1\1. stieg, sich in der bisherigen Weise freiwillig 
weiter versichern. Da die Invaliden,ersicherung indessen nicht auf die 
Bediirfnisse der hoher besoldeten Angestellten zugeschnitten war, zogen 
diese zumeist, wenn sie sich iiberhaupt versicherten, den Yersicherungs
abschluE bei einer privaten Gesellscbaft VOl', wo anch zugleich ihren 
individuellen Wilnschen Rechnung getragen wurde. 

Vereinzelte groHere Firmen hatten schon VOl' Jahrzelmten fUr ihre 
Angestellten durch Stiftnngen die Einrichtung von Werkpensionskassen 
geschaffen, an denen satzungsgemaB diejenigen teilhaben sollten, die sich 
durch langere getrcuc Dienste cine gcwisse Anwartschaft hierallf erworben 
hatten. Die Angestellten soli ten <lurch das Interesse an ihrer Pensions
berechtigung zum Bleibon bei del' Firma veranlaBt werden. Fur die 
Firm en war es wichtig, in diesel' Einrichtung ein Mittel zu besitzen, 
durch das sie die Angestellten zu ihrer groBten Leistung anspornen 
und sich die brauchbal'sten Krafte unter ihnen auch fUr die Zukunft 
sichern konnte. Einer Beliebtheit erfreuten sich jedoch diese Kassen 
bei den Angestellten im allgemeinen nicht, denn war es schon an 
und fill' sich fllr sie von N achteil, daE ihnen der Ubergang zu einer 
anderen Firma, sei es zu dem Zweck, um weitere Erfahrnngen zu 
samrneln oder Ulll ein besseres Einkommen zu erlangen, erschwert wurde, 
so hing anch die Handhabung del' gesamten Einrichtung in viel zu 
hohem MaRe von dem diskretionaren Ermessen del' V orgesetzten ab, 
als daB ein Angestellter schon in j ungen J ahren mit einiger Sicher
heit auf seine Pensionsversorgung durch die Firma hiitte reclmen 
d iirfel1. 
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Seit dem 1. J anuar 1913 sind die Pensionsverhiiltnisse fiir siimt
liche Angestellten durch das "Versieherungsgesetz flir Angestellte" 1 

geregelt. Die Einzelheiten dieses Gesetzes sind in der Literatur vielfach Z 

behandelt worden, es sollen daher hier nur kurz die wesentliehsten 
Bestimmungen, soweit sie fur die vorliegende Abhandlung von Interesse 
sind, zusammengefaBt werden. 

Die Yersicherung erstreckt sich auf aIle Angestellten, deren 
Jahresverdienst 5000 M. nieht iibersehreitet. Ausgenommen sind nur 
diejenigen, die ein Ruhegeld beziehen oder beim Eintritt in die Be
schiiftigung das 60. Lebensjahr bereits iibersehritten haben. Ferner sind 
nach § 390 diejenigen von der gesetzlichen Versicherungspflieht befreit, 
die vor dem 5. Dezember 1911 eine Lebensversieherung abgesehlossen 
haben mit einem J ahresbeitrag, der mindestens dem der Angestelltenver
sicherung gleiehkommt. 

Die bereits vor dem 20. Dezember 1911 begriindeten Werkpensions
kassen diirfen aueh weiterhin als "ZuschuB. oder Ersatzkassen" bestehen 
bleiben unter der Bedingung, daE sie alle Versicherungspflichtigen auf
nehmen, und daE ihre Leistungen mindestens den reiehsgesetzlichen 
gleich wertig 3 sind. 

Zur Sicherung der Freiziigigkeit, die, wie oben gezeigt wurde, bei 
den freiwilligen Werkpensionskassen in besonders hohem :MaBe gefiihrdet 
war, bestimmt § 372, daB bei Bereehnung der Wartezeit, des Ruhe
gehalts und der Rente diejenige Beitragszeit flir den reichsgesetzliehen 
Ansprueh angerechnet wird, die naeh dem Inkrafttreten des Gesetzes bei 
den Ersatzkassen zuriiekgelegt ist. 4 

Die Beitriige flir die reichsgesetzliche Angestelltenversicherung 
werden zur Hiilfte von den Angestellten, zur Hiilfte von den Arbeit
gebern getragen. Sie stufen sieh naeh 9 Gehaltsklassen ab. Der Bezug 

1) Gesetz yom 20. Dezember 1911. 

2) V gl. u. a.: Manes, Angestelltenyersicherung E. T. Z. 1912, S. 181. l)ensions
yersicherung der Pl'iYatangestellten, Kiiln. Zeitung yom 5. Dezember 1911. Jahl'buch 
der Angestelltenbewegung, 6. J ahrg., Heft 1, S. 18 ff. Potthoff, Das Versicherungs
gesetz ftir Angestellte, J. B. Z. 1912, S. 13ff. Potthoff, Das Vel'sicherungsgesetz flir 
Angestellte, Stuttgart 1912. 

3) Vor Inkrafttreten des Gesetzes wurden nur diejenigen pensionsbel'echtigt an
gestellt, die sich der Unternehmer auch ftir die Zukunft sichern wollte, und clie yom 
Vertrauensal'zte cler Firma untersucht und ftir gesund befunden wurden. 

4) Ob die Fl'eiziigigkeit hierdurch wirklich in dem yom Gesetzgeber gewollten 
MaBe gesichert ist, kann erst die Zukunft lehren. Zweifel hiertiber iiuBert W. Voll
brecht in der J. B. Z. 1911, 8. 228ff. 
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del' Leistungen aus del' Versicherung setzt voraus, daB die Beitrage 

mindestens wahrend ] 20 Monaten gezablt wurden. 

Einen Anhalt daHir, in welchem Verhaltnis das Ruhegehalt 
zu den geleisteten Beitriigen steht, soll die nachfolgende Tabelle 1 

geben. 
.Iahres - Unbegelll in Mark nacb 

Hbrlicbes Gebalt :\Ionatsbeitrag 10 20 :lO 40 50 .Jahrcn 

A. bis 550 M. 1,60 48 72 9ti 120 144 
C. 850 bis 1150 M. 4,80 144 216 ~88 360 4 90) ,)-

E.1500 
" 2000 " 9,60 288 49 ,) cJ~ 57() 720 864 

G.2500 
" 3000 " 1 (),GO 498 747 996 1~45 1·191 

J.4000 5000 " 2(i,60 798 1197 159H 1995 :!394 

Del' Witwe wird eine Rente in Holle yon 2/5 des Ruhegeldes 

gewahrt. Die Waisenrente flir Kinder unter 18 Jahren betriigt fLir 
einfache Waisen, 1/:, flir Doppelwaisen del' Witwenrente: die Witwen
und Waisenrente zusarnmen darf jedoch den Betrag des Ruhegeldes 
nicht ii.berschreiten. 

Die Kranken yersichel'ung. Das Krankenversicherungsgesetz 
yom 15. Juni 1883 in del' Fassung vorn 25. Mai 1903 bestimmt, daB 
aIle Person en , deren Lohn oder Gehalt 2000 ~l. pro .r ahr nicht 

Uberschreitet, versicherungspflichtig sind. Dieses Gesetz wunle am 
1. Januar 1914 dnrch das zweite Bueh del' Reichsversicherung-sordnung 
yom 19. J uli Ull L welches die Krankenversiehenmg behandelt, aul~er 

Kraft gesetzt, und es wire! hiere!urch die Versichernngspflieht auf samt
liche Angestellte bis Zll einem Maximaleinkommen von 2500])1. aus
gedehnt. Ober diese Gehaltsgrenze hinaus bis 4000 M. ist dio freiwillige 
Versieherung zugelassen. 

Krankenkassen im Sinne del' R. V. O. sind die Orts- nnd Land
krankenkassen und ferner die bereits bestehenden bzw. neu Zll erriehten
den Betriebs- und Tnnungskrankenkassen, sofern sie durch das Ober
versicherungsamt genehmigt wurdell. 

Die Hohe del' Versieherungsbeitrage wird durch jede einzelne 

Kasse satzungsgcmiiB festgelegt. Del' Beitrag soll normalerweise 41/->. 0 0 

des Einkommens nicht iibersteigen und wird zu 2/:; yom Versicherungs

pflichtigen, zu 1f,; yom Arheitgeber getragen. Ais Oegenlcistllng gewahrt 
die Krankenkasse clie vollstiindige Krankenpflege unter EinschluB des 

1) ~.\.u~zng aUB del' ausftihrlichell Tabelle im "Versichel'ung:;gesetz fUr . .\.ll
gestellte". H.l'oHhofL Stuttgart 1912. 
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arztlichen Honorars und siimtlicher erforderlichen Medikamente und 
Apparate, ferner Krankengeld in Hohe des halben Grundlohnes und beim 
Tode des Yersicherten das Zwanzigfache des Grundlohnes. 

Unfallversicherung. An die Stelle des bisher giiltigen Gewerbe
unfall-Versicherungsgesetzes vom 30. Juli 1900 trat am 1. Januar 1914 
das Unfallversicherungsgesetz der R. V. O. Das neue Gesetz unterwirft 
alle im Betriebe beschiiftigten Angestellten bis zu einem 1\1:aximalgebaJt 
von 5000 1\1:. 1 del' Versicherungspflicht. Die versicherungspflichtigen 
Betriebe, zu denen auch siimtliche Fabriken gehoren, sind in § 537 bis 
542 aufgeziihlt. 

Die Pflege des von einem U nfal! Betroffenen ii.bernimmt wiihrend 
del' ersten 13 Wochen die Krankenkasse. Nach Ablauf diesel' Frist 
treten fiir den Versicherten die zum Zweck del' Versicherung zu einer 
Berufsgenossenschaft vereinigten U nternehmer ein. Die Leistung del' 
Genossenschaft besteht in del' vollstandigen Krankenbehandlung und in 
del' Zablung einer Rente wiihl'end del' El'werbsunfiihigkeit. Eine V oll
rente in Hohe von 66 2/ 3 % des Jahresverdienstes 2 wil'd gewiihrt, wenn 
del' Verletzte vollkommen el'werbsunfiihig ist. Liegt nul' eine vermindel'te 
Erwerbsfiihigkeit VOl', so wird entsprechend dem :MaDe del' EinbuBe eine 
Teilrente gezahlt. 

Hat ein UnfaH den Tod des Versicherten zul' :Folge, so ist die 
Krankenkasse zul' Auszahlung des vol'erwiihnten Stel'begeldes verpflichtet. 
Del' Witwe steht ferner fiil' sich und jedes del' Kinder eine durch die 
Genossenschaft zahlbare Rente in Hohe von je 1/5 des Jahresver
dienstes zu. 3 

Urn einen 1\1:aBstab dafiir zu haben, wie hoch in den letzten J ahren 
die Betriige waren, die die bedeutendsten Elektrizitats - A ktiengesellschaften 
Deutschlands fiir die Kranken-, Invaliditiits-, Unfall- und Pensionierungs
versicherung ihrer Arbeiter und Angestellten aufwendeten, lassen wir 
nachstehend eine Tabelle 4 folgen, in del' diese Ausgaben in Prozenten 
des Aktienkapitals und del' ausgezahlten Dividende berechnet sind. 

1) Beim Gewerbeunfall-Versicherungsgesetz war die Grenze auf 3000 M. 
festgesetzt. 

2) Soweit der Jahresverdienst 1800 M. iibersteigt, wird nur '/S angerechnet. 
3) Die Rente del' Hinterbliebenen zusammendarfjedoch 8/, des Jahresverdienstes 

nicht iiberschreiten. 
4) Die yol!sUindige Tabelle, die aueh samtliche von del' Elektrizitatsindustrie 

gezahlten Steuern enthalt, findet sich in einer Denkschrift des Hansabulldes. E. T. Z. 
1912, S.174. 

Welche Firmen in diesel' AufsteJlung zusammengefaBt sind, wird nicht angegeben. 
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1900 1901 1902 1903 190J HlO;) 1906 1907 l~jOB 1909 
Aktienkapital ill 

64,4 119,9 120,D 1:20.9 120,9 144.3 144,4 144,4 E13.n 154,9 Millionen Mark 

Dividemle ill 
3.B 6,0 i'i,l 6 ') 8.;) 12,G 14,0 13,9 13,4 13,1 Millioncn Mark ,-

Krankenvcrsich. 0,08 0,05 0,O[) 0.0;) 0.03 0,06 0.07 0,08 O,OB 0,07 0/0 

InvaJiditiitvers. 0.06 0,04 0,04 0,0-1 0,02 0,05 0,06 0,06 OJJ7 0,06 % 

lillfall versicher. 0.07 0,06 O.U(j 0,07 0.07 0.10 0,11 0.12 0.17 0,15 O!u 

Freiwillige ,Vohl-
0,13 0,41 0.;)'1 0,32 0.48 0,62 0.G7 0,78 0.88 0,77 0'0 fahrtsansgaben. 

in Summa in 1'roz. 0,34 O.;"5G OAD O,4S 0.G2 0,83 0,91 1.04 1,20 1.05 "io d. Aktienkapitals. 

in Summa inProz. 5,9 11.1 11,3 8.9 D,3 9,7 D,l lOA 13,() 12,2 00 d. gez. Dividende. 

Der Posten hir c1ie freiwilligen "\Yohlfahrtsausgaben ist nieht 
spezifiziert, er diirfte im wesentliehen die aus del' freiwilligen Pensions

kasse fur die Angestellten gezahlten Ruhegeldor enthalten. Das 
1nkrafttreten der gesetzlichen Angestelltenversieherung und c1el' Reichs
versieherungsordnung muH zweifellos eine EI'hiihung siimtlicher Einzel
satze mit Ausnahme derjenigen hiI' die W ohlfahrtsausgaben zur Folge 
gehabt haben. 

6. Wohlfahrtseinrichtung·en. 
Die Spareinriehtungen ziihlen zu den tiltesten Yeranstaltnngen, 

die von elektroindnstriellen Werken zu Gunsten ihrer Angestellten 
getroffen wurden. 1hre Begrii.ndung und Unterhaltung ist mit nennens
werten Seh wierigkeiten nieht verknii.pft. Die von den einzelnen SpareI'll 
eingezahlten Betriige sind, da nur Gehaltsersparuisse angelegt werden 
sollen, naturgemaH klein. Die relativ gute V erzinsung, die Bequel11lichkeit, 
Spargelder sofort nach Empfang des Gehalts einzahlen zn hinnen und 
die erleichterte Abhebung, da Kundigungsfristen nicht yorgesehen sind, 
bewirken, da£) viele Angestellte die Werkspareinrichtungen yor den kOl11mu
nalen Sparkassen und Depositenbanken bevorzugen. Eine besondere 
Sicherstellung del' Einlagen erfolgt nieht, die Spargelder werden vielmehr 
geschiiftlich dem Betriebskapital gleichgestellt. 

Pensionskassen. Die von Unternehl11ern begriindeten Werk
pensionskassen durfen, wie bereits im vorigen Abschnitt erwtihnt wurde, 

auch nach dem Jahre 1912 bestehen bleibell, sofern sie siimtlichen 
Angestellten eine Leistullg sichel'll, die derjenigen der reichsgesetzlichen 
Versiehenmg mindestcns glcichwertig ist. Yon den Firl11en in del' 
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Elektroindustrie, diEluber groBere meist von den Begrundern der Unter
nebmungen gestiftete Pensionsfonds verfiigen, erfiillten einige diese 
Bedingung, andere boben ibre Pensionskassen vollstiindig auf, die 
Siemens-Scbuckertwerke dagegen lieBen ibre Pensionskasse in der bis
herigen Form weiter besteben und zablen auBerdem die gesetzlicbe 
Beitragsbiilfte flir die Reicbsversicherung. Sofern also ein Angestellter 
der S. S. W. an den Woblfabrtseinrichtungen der Firma uberhaupt teil
nehmen darf, und sobald ibn insbesondere der Vertrauensarzt der Firma 
fiir gesund erklart, gebort er beiden Pensionskassen an. 

Einen Anspruch, in Zukunft als W oblfabrtseinricbtungen zu geIten, 
konnen die lediglich den gesetzlichen Bestimmungen geniigenden weiter 
bestehenden Werkpensionskassen naturgemaB nicht erheben. Es erscbeint 
selbst zweifelbaft, ob denjenigen Kassen, die in ihren Leistungen uber 
das gesetzlicb geforderte MaB hinausgehen, der Oharakter einer W obl
fahrtseinrichtung zukommt, weil mit allen dies en Einrichtungen von den 
Dntern ehm ern , wie bereits fruber dargelegt wurde, hauptsachlicb die 
Absicht verfolgt wird, die Angestellten an die Firma zu binden und 
ihnen, wenn sie in den GenuE der erhohten Pension gelangen wollen, 
jede Moglichkeit, ihr Einkommen durch den Ubergang zu einer andern 
Firma zu verbessern, genommen ist. 

Speiseanstalten und Kasinos. Die Verhiiltnisse in den GroB
stiidten lassen es im allgemeinen nicht zu, da13 die Angestellten dort 
wohnen, wo sie ibre dienstlicbe Tiitigkeit ausltben. Die fruher allgemein 
ublicbe Mittagspause von etwa zwei Stunden genugte daher auch meist 
nicht, urn den Angestellten die Einnahme ihrer Hauptmahlzeit in ibrer 
Bebausung zu ermoglicben. Uberdies ist es kaum zweifelbaft, daE eine 
hastig eingenommene Mablzeit in Verbindung mit der ubereilten Zuriick
legung weiter Wegstrecken auf den Korper erschOpfend einwirken und 
das weitere Arbeiten erschweren muB. Mit Riicksicbt hierauf gehen die 
gro13industriellen Betriebe heute mehr und mehr zur Einfiihrung einer 
achtstiindigen Arbeitszeit ltber, die nur durch eine kurze etwa halbstiindige 
Mittagspause unterbrochen wird. Innerhalb dieser wird den Angestellten 
in einem dem Betriebe angegliederten von del' Firma selbst verwalteten 
Kasino flir einen verhiiltnismiiBig billigen Preis ein aus zwei Giingen 
bestebendes Mittagessen geboten. Die Direktoren und Prokuristen 
speisen getrennt von den Oberingenieuren und Bllreauvorstehern in 
besonderen Raumen, wabrend die ubrigen Ingenieure, Kaufleute, Techniker 
und Bureaudiener- auf eine allen gemeinsame Speiseanstalt angewiesen 
sind. Die Bedienung erfolgt durch Dnterbeamte und Laufburscben 
der Firma, die wahrend diesel' Zeit von ihrem Dienst suspendiert 
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werden und als besondere Vergiinstigung das 11ittagessen unentgeltlich 
erhalten. 

Bei den sich in den letzten J ahren schnell vergriiBernden U nter
nehmungen hat die Erweiterung der Speiseanstalten hiiufig mit der 

Zunuhme des Personals nicht Schritt gehalten. In sollen Fallen mlissen 

dann die Angestellten infolge des herrschenden Andrunges bisweilen 
eine hulbe Stunde und noch Hinger warten, bis ihnen das bestellte 
Mittagessen verabfolgt wird. DaB sich hieraus groEe Zeit,erluste erge ben, 

liegt auf der Hand. weil jedesmal Hunderte von Angestellten zu liingerer 
Untiitigkeit vernrteilt sind. Die Angestellten empfinden dies als unwlil'dig 
und liistig unci sind in solchen Fallen meist gem duzu bereit auf die 
Vergiinstigung des billigen 1Iittagessen zu verzichten, wenn ihnen 
gestattet wiI'lI, ihr Mahl nach eigenem Belieben anderweitig einzunehl11en. 

1m Interesse eines geordn eten Betriebes sind jedocb derartige Zllgestiind
nisse unzuHissig. Da sich eine dauemde Kontrolle der einzelnen An

gestellten kaul11 durchfiihren lieEe, wiirde auch mit willkLirlichen Uber

schreitnngen der 11ittagspause zu rechnen sein. 

Die sich aus del' zusammenhangenden englischen Arbeitszeit flir 
die Angestelltpn ergebenden V orteile sind ganz offensichtlich und ~\Yerden 

allch von ihnen allgemein anerkannt. Ein groBer Teil des ~achmittags 
steht ihnen zur Erholung odeI' zu Studienzwecken zur Verfiigung, die 
verheirateten Angestellten kiinnen sich in hiiherem MaEe ihrer Familie 
widmen und es bleibt ihnen tiiglich einl11al del' Hin- und Riic];:weg 
zwischen Heim uncl Dienststelle erspart. 

Aus clem Vorhandensein einer Speiseanstalt ergeben sich inclessen 
auch fill' die Firma selbst Vorteile, die durch eine Steigerung des 
Arbeitsertrages hervorgerufen werden, und zwar nicht nur qualitativ, 
wie bereits erwiihnt wurde, sondern auch quantitati v, weil bei englischer 
Tischzeit die Dauer del' Arbeitsunterbrechung auf ein }Iinimllm ver
kiirzt, llnd die Dienstzeit daher bessel' ausgeniitzt wird. Wenn auch 
die U nterhaltllng einer Speiseanstalt einen ZuschuB seitens der Firma 
erfo1'derlich macht, so wird doch dieser Kostenbetrag in den meisten 
Fiillen durch den erzielten Arbeitsgewinn mehr als ill1sgeglicben werden. 

Die Frage, ob die Speiseanstalten W ohlfahrtseinricb tungen :oind, 
liiJilt sich allgemein nicht beantworten. Es ist in jedem einzelnen Faile 

nachzuprlifen, ob die "Firma mit del' Einrichtllng cler Anstalt ihr eigenes 
W 0111 oder das der Angestellten zn fiirdern gedachte. In letzterem Faile 

wird sich die F1'age erst dann bejahen lassen, wenn del' del' Firma e1'
wachsende N utzen tatsachlich ein ungewollter ist. 
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E l' hoi u n g she im e. Die Mehrzahl del' GroJMirmen verfugt heute 
uber eigene Erholungsheime. Sie werden vorzugsweise im Interesse 
der Angestellten errichtet, denen hierdurch in Riicksichtnahme auf ihre 
beschrankten Geldmittel die Moglichkeit geboten werden solI, die Ihnen 
bewilligte Urlaubszeit filr ihre Gesundheit so nntzbringend als moglich 
zu verwerten. Wenn auch zuzugeben ist, daB durch die Erholungs
heime ebenso wie durch die Speiseanstalten die Leistung del' Ange
stellten im gunstigen Sinne beeinfluBt wird, so ist dies doch eine 
seknndare Begleiterscheinung, die in ihrer Wirkung von dem Veranstalter 
schwerlich beabsichtigt wurde und in keinem Verhaltnis zu dem positiven 
N utzen steht, der den Angestellten gesundheitlich aus diesel' Yeran
staltung erwachst. Nul' weil aus einer den Angestellten zugedachten 
Einrichtung auch dem Unternehmer ein ungewollter N ntzen zuflieBt, 
kann dieser deshalb nicht del' Charakter einer W ohlfahrtseinrichtung 
abgesprochen werden. 

Ein yom Unternehmer beabsichtigter Nutzen wurde hingegen vor
Hegen, wenn eine Veranstaltung irgend welcher Art zum Gegenstand 
einer marktschreierischen Reklame fill' das Unternehmen selbst gemacht 
wird. Wir haben es in diesem Falle mit einem auf den Geschaftsgang 
zuriickwirkenden beabsichtigten Reflex zn tun, bei dessen Yorbandensein 
eine jede Veranstaltung ihres Charakters als W ohlfahrtseinrichtung 
verlnstig gehen muD. 

Bi bliotheken. Nicht unerwahnt durfen an diesel' Stelle die 
technischen Bibliotheken bleiben, libel' die die meisten groBeren Firmen 
verfligen. Sie konnen von groBem N ntzen fill' die Vertiefung des 
Wissens und die Weiterbildllng des Angestellten sein, sofern dies nicht 
durch die sich lei del' sehr viel vorfindenden einschrankenden Be
stimmungen der verschiedensten Art wiedernm verhindert wird. 1 

Da die technischen Werke und Zeitschriften von den Firmen in 
groBer Anzahl flir die Arbeiten der Spezialisten ohnehin angeschafft 
werden mussen, ist es fill' den Fernstehenden hOchst unverstandlich, 
daB man sie anderen Interessenten vorenthalt. 

Del' Angestellte selbst macht indessen gelegentlich die Wahr
nehmnng, daB sein Bestreben, sich weiterzubilden, bei vereinzelten Vor
gesetzten, die dadurch eine gewisse Konknrrenz befiirchten, MiBfallen 

1) Meist miissen die Angestellten die Biicherquittung yon ihrem Bureauchef 
untersohreiben lassen. Von seinem personlichen Ermessen hangt es dann ab, ob sioh 
der AngesteUte mit der Materie, die fiir ihn Interesse hat, besohiiftigen darf. Ferner 
wird durch die offen bar zu kurz bemessene Leihfrist von 14 Tagen die Benutznng der 
Bibliothek sehr ersch wert. 
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erregt, und daB man es deshalb fill' zweckmiifliger erachtet, seinem 

Wissensdurst einige Beschrankung aufzuerlegen. 

'Venn auch zuzngeben ist, daB Einrichtungen, die nicht nur dem 
Namen, sondern anch ihrer Bestimmnng und Handhabnng nach von den 
U nternehl11ern del' W ohlial1rt del' Angestellten gewidl11et sind, insofern 

Gutes wirken ki.innen, als sic Arbeitgeber und Arbeitnehmer tiber das 

dienstliche Verhaltnis hintius einander menschlich n11hcr bringen, so ist 

doch anderseits festzustellen, daB einige U nternehmer durch die patri

archalische Hanclhabung ihrer W ohlfahrtseinrichtungen sie heute bei 

clen Angestellten in 11iBkredit gebracht haben und daB diese sich daher 

einig sind in dem Rl1fe nach Abschaffl1ng aller W ohltaten, welche die 
Form caitatiyer Veranstaltungen tragcn. Die Angestellten streb en statt 

des sen die Sicherstellnng groBerer sozialer Leistungen durch Bildung 
entsprechender Fonds an, auf deren I3enutzl1ng iilnen ein Rechtsansprnch 

zusteht, an deren Verwaltung sie l11itwirken, und zu cleren Dotierung sie 

selbst beitragen konnen. 

IV. 

Zusammenschlufi der Unternehmer. 
U nabhangig von den clllrch die Konzentrationsbewegllng hen or

gerufenen Zusaml11enschHissen der U nternehmer gaben die zu Beginn 

des yorigen J ahrzehnts stark l111fstrebenden Arbeiterorganisationen den 

Industriellen Veranlassung zur Bildung von Arbeitgebernrbanden. 
Unter ihnen sind zwei innorhalb weniger Jahre zu allgemeiner 
Bedeutung gelangt, nallllicil clie "Hauptstelle Deutscher Arbeitgeber
verbiinde" mit 6700 :JIitgliedern unci 1090000 beschiiftigten Personen 
unll del' )) Verein Deutscher Arbeitgeberverbiinde", deren 50000 ;\fit
glieder zusammen 1 ,300000 Personen beschtiftigen. Beide 1 ()04 begrlinclete 

Verbiinde schloflen sich illl April 1913 zu del' "Y ereinignng Deutscher 
Arbeitgeber" Zllsammen 1, die es als ihre Hanptaufgabe ansieht, ihre 

l\1itglieder gegen Arbeiter-Streikschaden zu schtitzen. In den letzten 
J abren nahmen die vereinigten Arbeitgeber, \yie bereits im Abschnitt TIl 
gezeigt wllrcle ~, auch wiederholt Zll den Angestelltenfragen SteHung. 

Ein der )) Vereinigung" seit kurzem angeglieclerter nnentgeltlicher Stell en

nachweis hat flir clie Angestellten in der Elektroincillstrie eine nennens

werte Bedentung bisher nicht erlangt. 

1) J. B. Z. HJ1,l, S. liS. 
2) Vgl. S.43. 
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V. 

Zusammenschlu.B der Angestellten. 
Die durch die Konzentrationsbewegung in der Elektroindustrie 

hervorgerufene U mwalzung HeB auch die Lage der Angestellten nicht 

unbeeinfluBt. 
Bei der .z;usammenlegung von Parallelbetrieben riickten zwar 

einige Bevorzugte in besser dotierte Stellungen auf, es konnte aber 
nicht ausbleiben, daB zahlreicbe Ingenieure und Techniker entbehrlich 
wurden. Wenn auch die GroBfirmen dafUr Sorge trugen, daB diese 
nach Moglichkeit in neu gescbaffenen Position en wieder Unterkunft 
fan den , so war es doch unvermeidlich, daB mit der Abnahme der ab
soluten Zahl von Stellen eine Verscblechterung der Gehaltsverhaltnisse 

eintrat, die erst nach Jahren einigermaBen dadurch ausgeglichen wurde, 
daB mit dem Wachstum der Elektroindustrie immer mehr Krafte er

forderlich wurden, der ZufluB junger Elektrotechniker von den Schulen 

aus aber nicht in demselben MaBe stattfand, weil sich ja die Aussichten 
fiir die AngeBtellten verschlecbtert hatten. 

Von dauerndem N achteil blieb es fUr die Angestellten, daB die 
Konzentration eine immer weitergehende Spezialisierung und Schemati
sierung ihrer Tatigkeit mit sich bracqte, und daB infolge der Verringerung 
der Konkurrenzbetriebe ein Stellenwechsel zum Zweck einer Gebalts
verbesserung oder urn weitere Erfabrungen zu sammeln in vielen 
Positionen mehr und mehr erschwert wurde. In gewissen Industrie
zweigen, wie z. B. in der GroBmaschinenfabrikation und im Babnbau, 
die seit zehn Jahren in Deutschland ausschlieBlich von den S. S. W., 
der A.E. G. und Brown Boveri & Cie A. - G. Mannheim beherrscht 
werden, ist dies schon heute schwer ansfiihrbar, da die beiden ersteren 

Firmen sich in der Regel die Angestellten nicht gegenseitig fort
engagieren wollen. 

Angestelltenverbande. Der ZusammenschluB der elektro-
industriellen Angestellten kommt in folgenden Verbanden 1 zum Ausdruck: 

Deutscher Technikerverband, Berlin. 
Bund der technisch-industriellen Beamten, Berlin. 

Zahl del' Mitglieder 
Ende Ell 3 2 

27914 

23386 

1) Del' Teuhnische Hilfsverein und del' Verband Deutscher Diplom- Ingenieure 
mit 427 bzw. 3000 Mitgliedern kannen nicht als Angestelltenverbande angesehen werden, 
da sie beide auch Unternehmer zu ihren MitgJiedern zahlen. 

2) J. B. Z. vom 6. Februar 1914. 
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Dem Deutschen Technikerverband gehoren hallptsachlich in 
stadtischen und staatlichen Diensten stehende Hochbautechniker an. 1 

Eine Bestimmnng, daB auch Unternehmer die Mitgliedschaft erwerben 

konnen, ist seit dem Jahre 1 D 12 aufgehoben. Der Verein hat sich das 
Ziel gesetzt, eine Verbesserung clel' Einkommensverhaltnisse und Arbeits
beclingnngen, llberbanpt clel' sozialen unci rechtlicben Lage aller An
gestellten in technischen BeI'llfen berbeizufiihren. 

Del' Bund del' technisch - indllstriellen Beamten stellt eine gewerk
scbaftliche Organisation del' in del' Maschinen- unci Elektroinclnstrie 
beschaftigten Angestellten dar llnd erstl'ebt im wesentlichen die gleichen 
Ziele wie del' D. T. -Yo 

Der D. T. -V. und B. t. i. B. bedienen sich zul' DurchfUhl'ung ihl'er 

sozialpolitiscben Programme del' scharfsten ihnen zu Gebote stehenden 
Mittel und erfabren daber aucb seitens des U nternehmerstandes eine 
beftige Bebimpfllng. Be~;onders in den letzten J ahren ist eine ~uspitzung 
del' Gegensatze zu beobachten. Den AnlaIl hiel'zu bot das gemeinsame 
Vorgehen von 250 Ingenieuren und Technikern einer Berliner Eisen

konstruktionsfil'ma, die zur Erzielung giinstigerer YeJ'tragsbedingnngen 
unter EinhaJtung del' Kiindigungsfrist ihren Dienst illl Olnober 1!111 
gleichzeitig einstellten. Del' B. t. i. B., clem cliose Angestellten gri:ilHen
teils angehorten, entsehadigte sie aus del' Bundeskasse nir die Zeit ihrer 
Stellenlosigkeit, boykottierte die betreffende Firma und erklarte aus
drucklich die gemeinsamo A rbeitsniederlegung del' Angestellten in allen 
solchen Fallen fUr angebl'aeht, in denen annehmbare Yertragsbedingungen 
auf andere Weise nicht erzielbar sind. Del' Kampf hatto oinen fUr die 
Konstrllkteure unglinstigen A llsgang, denn die frei gewordenen Stellen 
wurden durch ZlIzug aus dem AlIslande 2 sehr bald wieder besetzt. 

Del' D. T. V. verptliehtete Pfingsten 1912 ebenfalls durch Annahme 
neuer Satzungen seine Mitglieder - ausgenommen diojen igen, welehe 
offentliche Beamtenstellen bekleiden - zu einer solidarisehen Arbeits
verweigerung iiberall dort, \vo naeh dem Ermessen del' Verbandsleitung 
hierdnrch eine Forderung del' Angestellteninteressen orwartet werden 
konne. 

Die von den bE~iden Verbanden angestrebten Ziele sollen durch 

Aufklarung iiber die Erwerbsverhiiltnisse lind in sozialen Fragen, durch 
Erwirkung giinstigel'er Anstellungsbedingungel1) dureh Rechtssehutz, 

1) Lederer, Die l'rivatangestcllten in der ll10dernen "\Virtschaftsentwicklung, 
Tiibingen lUI:?, S.200. 

2) J,B.Z. lUI:?, 8,37. 
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Stellenlosen-1, SolidarWits- und Gema£lregeltenunterstlitzung und durch 
entsprechende Einwirkung auf die Gesetzgebung erreicht werden. 

Der Aufklarung des B. t. i. B. tiber die bestehenden Erwerbsver
hiiltnisse in Wort und Schrift2 diirfte es zum Teil zuzuschreiben sein, 
daLl sich die Frequenzziffer der Studierenden in den Abteilungen fLir 
Maschinenbau, Elektrotechnik und Schiffbau an den technischen Hoch
schulen in den letzten Jahren, wie die folgende Aufstellung 3 zeigt, bereits 
einem gewissen Beharrungszustand nahert und die Anfangsgehalter 
demgemaR eine geringe Steigerung erfahren. 4 

Jahr 1000;01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 

S.udiemde im lla-l 
schinenban, Elektro- 6821 7593 7501 6867 6251 5541 5144 
technik u. Schiffbau 

Jahr 1007/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

S'udie"nde im lra-l 
schinenbau, Elektro- 4632 4207 4204 4291 4308 4490 
technik u. Schiffbau 

Die SolidarWitsunterstiHzungen sollen den Verbanden die Dl1rch
fiihrung ihrer Forderl1ngen wie eines }lindestgehalts 5, die A blehnl1ng 
del' Konkurrenzklausel im Dienstvertrag und die Koalitionsfreiheit er
leichtern. Diese U nterstiitzungen werden in Hohe des bisherigen Gebalts 
jedem Mitgliede gewahrt, welches durch sein Eintreten fLi.r die Bundes
forderungen stellenlos wurde. 6 

Das Zugestandnis eines Rechtsscbutzes laRt dem Mitglied nicht nur 
unentgeltlichen Rat in allen Rechtssachen zuteil werden, sondern sicbert 
ihm auch die kostenlose Durchfechtl1ng von Vertragsstreitigkeiten zu. 

Die vom B. t. i. B. wiederholt gemachten Versuche, bei Streitigkeiten 
zwischen U nternehmern und Angestellten vermittelnd einzugreifen, haben 

]) Naheres hiel'libel' vgl. S. 82. 
2) Stiel, Die Aussichten des technischen Berufes, Berlin 1906. 
3) Al;>handlnngen nnd Berichte libel' technisches Schulwesen, Leipzig 1912. 
4) V gl. S. 79. 
5) Del' B. t. i. B. fol'del't 150.1\1. monatlich. 
6) Voraussetzung fiil' die Gewahl'ung der S. U. ist beim B. t. i. B., daB die 

Aktionen del' Mitglieder, die zur Stellenlosigkeit fiihl'ten, vom Bunde selbst gebilligt 
nnd illl Ein vernehmen J'nit ihm durchgefiihrt wurden. Die S. U. betragt 80 0J0 vom 
ersten, 60 % vom zweiten nnd 40 % vom driUen nnd den folgenden Hnndel'ten des 
Gehalts. Vel'heil'atete Mitgliedel' erhalten hierzn einen ZuschnB von 10 % nnd anBel'
dem monatlich 10 -:\1. fiil' jedes Kind. V gl. Indnstriebeamten - Taschen bnch 1914, S. 180. 
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bisher zu keinem Erfolg gefUhrt, da die Unternehmer ihre Teilnahme 
an Verhandlungen, bei den en der Bund mitwirkte, fast ausnahmslos zu 
versagen pflegten. AHe Streitfragen in Angestelltenangelegenheiten 
miissen daher vor den ordentlichen Gerichten zum Austrage gebracht 
werden. Bisher sind die Gewerbegerichte hierfiir nicht zustandig. DaE 
diese nach Art der Kaufmannsgerichte zu Arbeitsgerichten fiir Angestellte 
ausgestaltet werden, ist eine der dringendsten Forderungen der Verbande 
an die Reichsregierung. 

Infolge del' entschlossenen Selbsthilfe, mit der der D. T. V. und 
mehr noch der fUhrende B. t. i. B. flir ihre Bestrebungen eintreten, wird 
der Bewegung der Angestellten von seiten der Industriellen der heftigste 
Widerstand entgegengesetzt. Die Unternehmer wahnen ihr Recht im 
eigenen Hause bedroht und suchen diese Verbande zu schwachen, indem 
sie deren Mitglieder von der Anstellung in ihren Betrieben ausschlieEen 
und den Angestellten den Beitritt zu den Verbanden verbieten. DaE 
es den Industriellen trotzdem nicht gelingen wird, die Angestellten
bewegung aufzuhalten, darf durch das sUindige Anwachsen der Ver
bande als bewiesen angesehen werden. Bestatigt wird dies neuerdings 
auch durch Bildung einer mehr als 100000 Angestellte umfassende 
Arbeitsgemeinschaftl, del' auEer den vorgenannten beiden Verbanden 
del' :,Zentralverband der Handlungsgehilfen" (15500 Mitglieder), der 
"Verband Deutscher Kunstgewerbezeichner" (2200 Mitglieder), del' 
"Verein Deutscher Kaufleute" (18700 Mitglieder), die "Allgemeine Ver
einigllng Deutscher Buchhandlungsgehilfen" (21000 Mitglieder), del' "All
gemeine Verband Deutscher Bankbeamten" (gescbatzt auf 20000 Mit
glieder2) und der "Verband Deutscher Bureauangestellten" (ca. 6GOO Mit
glieder) angehOren. Beabsichtigt wird von den Verbanden, gemeinsam 
mit allen Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln bei den gesetzgebenden 
Faktoren auf eine beschleunigte Schaffllng eines einheitlichen Angestellten
rechtes hinzuwirken. Sollten diese Verhandlungen von Erfolg gekront 
sein, und sollten auch gleichzeitig die von den Angestelltenverbanden 
geforderten Arbeitsgerichte zur Einfiihrung kommen, so diirften hiermit 
zugleich die Wege geebnet sein, die zu einer friedlichen Verstandigung 
in den fitr beide Parteien gleich wichtigen Angestelltenfragen flihren 
miissen. 

Deutsche Ingenieurkunst hat der Elektroindustrie innerhalb zweier 
Dezennien zu einer Entwickillng verholfen, die in den Annalen der 

1) J.D.Z. 1913, S.437. 
2) Der A. Y. D. B. hat bisher die Zahl del' Mitglieder nicht vel'offentlicht. 

7 



98 -

gesamten Technik nicht ihresgleichen findet. Trotzdem wird dem 
deutschen Ingenieur noch nicht diejenige Anerkennung gezollt, die ihm 
nach seinen Erfolgen zukommt, denn lange wurde es von ihm versaumt, 
in der Gesetzgebung wie auch im sozialen Leben seine Interessen mit 
dem erforderIichen Geschick unO. N achdruck zu vertreten. Heute ist 
er bereit, das Versaumte nachzuholen. Einer intensiven Arbeit bedarf 
es noch, bis der Ingenieurstand diejenige Wtirdigung findet, die ihm 
nach seinen Leistungen auf elektrotechnischem Gebiete zukommt. Niihert 
er sich aber diesem Ziele, so wird eine Verbesserung seiner wirtschaft
lichen Verhaltnisse hiermit zweifelsohne gleichen Schritt halten. 
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