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Vorwort. 

Zahlreiche Urteile iiber den Stiicklohn, del' auch heute noch die ver
breitetste Lohnform in der Industrie ist, stimmen darin iiberein, daB 
seine allgemeine Anwendung eine restlose Losung des Entlohnungs
problems nicht darstellt. 

Dieser Umstand veranlaBte den Verfasser, zunachst den Griinden 
fiir diese Beurteilung nachzugehen. 

Die angestellten Untersuchungen gingen daher zunachst von einem 
Einzelfall aus. Sie gestalteten sich indessen bei weiterer Durcharbeitullg 
des Stoffes immer grundsatzlicher, bis schlieBIich eine allgemeine syste
matische Theorie der Lohnmethoden aufgestellt werden konnte. 

Dieses Ergebnis war nul' durch ausgiebige Anwendung des Funk
tiollsbegriffs unter Benutzung mathematischer und graphischer Mc
thoden zu erreichen. Diese Hilfsmittel gestatteten ein Eindringen in 
das betreffende Gebiet in cinem MaBe, wie es mit den in del' Wirtschafts
lehre bisher iiblichen beschreibenden, abstrakten, spekulativen odeI' 
historisch-kritischen Methoden nicht moglich ist. 

Es mag zwar manchem das Arbeiten mit ZahlengroBen auf dem be
handelten Gebiete ungewohnt erscheinen. Verfasser ist indessen der 
Ansicht, daB nur durch das Mittel des Funktionsbegriffes die einzelnen 
Zweige der Wirtschaftslehrc vertieft und geklart werden konnen und 
daB besollders del' Ingenieur, del' sowohl dieses Hilfsmittel beherrscht, 
als auch in standiger Fi.ihlung mit clem Wil'tschaftsleben steht, diese 
Aufgaben zu los en berufen ist. Verfasser verspricht sich' deshalb von 
einer Dbertragung del' hier angewandten Methode auch auf andere 
Zweige del' Wirtschaftslehre gerade durch den Ingenieur bedeutungs
volle Fortschritte. 

Von einer allgemeinen TheOI'ie, wie sie hier aufgestellt ist, deren Haupt
ziel Klarung eines geschlossenen Gebietes sein muB, wird man nun nicht 
unmittelbar verwendbare Ergebnisse fordern konnen. Immerhin ist, 
wo es angangig erschien, versucht, die praktischen Folgerungen zu ziehen. 
So glaubt Verfasser zeigen zu konnen, daB eine Verfeinerung unserer 
Ent16hnungsmethoden erhebliche wirtschaftliche Vorteile bieten kann. 
Es wird zunachst nachgcwiesen, daB fiir ein Maximum des wirtscha,ft
lichen Erfolges auch auf dem Gebiete del' LohllIuethoclen jeder Arbeiter 
und jeder Arbeitszustand eine durchaus individuelle Behandlung er
forclert, daB sich also auch hier die Unriehtigkeit gleichmachender Sche-
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matisierung zeigt, wie sie die allgemeine Anwendung des Stucklohnes 
darstellt, dem nach del' entwickelten Theorie in wirtschaftlicher Hin
sicht kein groBeres Anwendungsgebiet zusteht, als irgendeiner Pramien
lohnform. Weiterhin wird abgeleitet, welche Lohnmethode - natur
gemaB auch unter voller Wahrung der Interessen des Arbeiterstandes -
filr den einzelnen Arbeiter und Arbeitszustand jeweils die wirtschaft
lichste ist. 

Die geW0l111enen Grundsatze sind am Schlusse des Buches zu
sammengestellt. Gibt man deren Richtigkeit zu, so wird sich als Folge
rung sofort die Frage anschlieBen, ob sich diese Ergebnisse auch auf die 
Werkstatt ubertragen lassen, ob also in einer Fabrik eineDifferenzierung 
und Individualisierung del' Entlohnungsmethoden praktisch durchfuhr
bar ist, d. h. ob fur jeden einzelnen Arbeiter und Arbeitszustand die 
EntlOhnung zwar gerechter als bisher, abel' cloch in einer jeweils clem 
Arbeiter uncl clem Arbeitszustancle besonclers angepaBten Form ausge
staltet werden kann. Dazu ware festzustellen, welche Widerstancle sich 
del' Einfuhrung einer solchen Entlohnungsmethocle entgegenstellen 
konnen. 

Die Behandlung dieser allerdings entscheidenden Frage, clie auf 
politisches Gebiet ubergreift und heute mehr als je von der SteHung 
der Arbeiterorganisationen abhangt, wurde indessen absichtlich aus 
del' Erorterung ausgeschieden, da nur die Entwicklung einer allgemeinen 
Theorie der Lohnmethoden das Ziel war. 

Breslau, im April 1919. 
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H auptbezeichnungen. 

Es bedeutet: 

l den Stundenlohn (Lohnsatz, Grundlohn, Tagelohn) des 
Arbeiters (entweder allgemein oder fill den Fall der un
gleichen Stundenlohnsatze nur fur Stiicklohn) in M. (in 
den Untersuchungen dauernd als konstant angesehen). 

1z allgemein den Stundenlohn fur den Fall der ungleichen 
Stundenlohnsatze. 

L die Lohnkosten fur ein Arbeitsstiick in M. 
T die yom Unternehmer kalkulierte Zeit (Grundzeit) unter 

Zugrundelegung der Leistung eines Arbeiters im Zeit
lohn in Stunden (in den Untersuchungen dane'rnd ala 
konstant angesehen). 

TI eine fehlerhaft veranschlagte Grundzeit. 

T~=_T = f den spezifischen Kalkulationsfehler. 
T 

t die tatsachlich zur Herstellung des Arbeitsstiickes ver
brauchte Zeit in Stunden. 

L(/ die Summe der Lohnkostenanteile L1 , L2 , • • • bei 
Gruppenarbeit. 

Tg die fur eine Gruppenarbeit kalkulierte Zeit. 
tg die Summc del' Einzelzeiten tl , ts, •.• bei Gruppenarbeit. 
v den tatsachlichen Stundenverdienst des Arbeiters in M. 

m einen unbenannten Faktor in dem Produkt ml, dem Mehr
verdienst des Arbeiters bei einer bestimmten Herstellungs
zeit und einer beliebigen Lohnform gegenuber dem 
Zeitlohn. 

x den Pramiensatz (Lohnformfaktor). 
I, 2, 3,. . . verschiedene Arbeiter. 

II . 1.), 13 , ... 1n 1 d' f d' Arb' 1 2 3 1 l' h t t- t Ie au 1e elt(·r",. .. )ezug 10 en 
l' 2' 3"" . • Werte l, t, v, ... 

VI' V2 , Va' .... 
L', L" . . . bestimmte Lohnkosten fur ein Arbeitsstiick in M. unter 

bestimmten Annahmen, z. B. bei bestimmter Herstellungs
:r.eit t'. 



VIII Hauptbezeichnungen. 

t', t", ... feste Werte ffir t. 
S die Arbeitsunkosten, d. h. denjenigen Anteil der Un

kosten, welcher durch die Lange der Arbeitszeit t zu be
einflussen ist (dauernd veranderlich). 

G die Arbeitskosten eines Arbeitsstuckes, d. h. denjenigen 
Anteil der Herstellungskosten des Stftckes, welcher durch 
die Lange der Arbeitszeit t zu beeinflussen ist (dauernd 
veranderlich) . 

I-' einen unbenannten Faktor in dem Produkt I-' It, dar
stellend die Arbeitsunkosten S. 

c einen unbenannten Faktor, kennzeichnend das MaB der 
Verkfirzung der Herstellungszeit fur Arbeiten im Stilck
lohn gegenuber der Grundzeit. 



Einfilhrung. 

1. Das wirtscbaftIiche ArbeUssystem. 

Die Entwicklung der verarbeitenden Industrien, insbesondere der 
Metallindustrie und der Maschinenherstellung, wie sie sich in der 
Literatur und dem Unterrichtsgang der Fachschulen und technischell 
Hochschulen widerspiegelt, hat sich bis Ende des 19. Jahrhunderts vor
wiegend auf konstruktivem Gebiet vollzogen. Ausgehend von den 
theoretischen Grundlagen und endigend mit der zeichnerischen Fest· 
legung des herzustellenden Gegenstandes, beschrankten sich bis zu 
jenem Zeitpunkt die Erorterungen in der Fachpresse und die Ausbildung 
auf den Schulen ausschlieBlich auf diese beiden Gebiete. 

Selbst wenn - damals noch selten genug - bei der Konstruktion 
eines Fabrikates auch die Werkstattausfiihrung beriihrt wurde, riickte 
doch die zweckmaBige Konstruktion niemals aus dem Mittelpunkt der 
Betrachtung heraus. Die Werkstattpraxis war, ohne sich zu besonderer 
Selbstandigkeit entwickeln zu konnen, niemals Gcgenstand eingehendpr 
Betrachtung. 

Dazu kam, daB die friihzeitige Zersplitterung der technischen Kon
struktionen in zahlreiche Sondergebiete aHe Krafte in Anspruch nahm. 
Da es nicht gelang, einheitliche leitende konstruktive Grundsatze her
auszuschalen, muJ3te auch bei der Ausbildung auf den Sohulen Auf
lOsung in konstruktive Einzelfacher, jedes von einem Fachmann ge
lehrt, die Folge sein. 

Noch heute sind an den teohnischen Hochschulen die Hauptkon
struktionsfacher: Wasserkraftmaschinen, Dampfmaschinen und Tur
binen, Gasmaschinen, Hebezeuge und elektrische Maschinen, fast 
durchweg obligatorisoh. 

Demzu£olge blieben die nioht Minder wichtigen £abrikationstech
nischen und wirtschaftlichen Aufgaben der Fabriken hinter der kon
struktiven Durchbildung der Erzeugnisse zuriick. 

Einzelne Gebiete aus der Fabrikwirtschaft, wie die Arbeiterfragen, 
wurden allerdings, wenn auch nioht von Ingenieuren, so doch von Natio
nalokonomen bearbeitet; indessen bezogen sich deren Untersuchungen 

Schilling, Lohnmethoden. 1 
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mehr auf die auGeren Lebensbedingungen der Arbeiter, wie LohnhOhe 
und Wohnungswesen oder aufpolitische Fragen, wobei die Arbeiterschaft 
oder wenigstens Arbeitergruppen, wie Organisationen und Gewerkschaf
ten, als einheitliches Ganzes betrachtet wurden. Auch die rechtlichen 
Fragen, etwa die des Arbeitsverhaltnisses, wurden viel behandelt. 

Etwa mit Beginn des 20. Jahrhunderts trat ein Umschwung ein. 
Seit dieser Zeit begann der Ingenieur sein Interesse auch anderen ala 
konstruktiven Aufgaben zuzuwenden. Jene waren auGer den lange 
vernachIassigten technisch-wirtschaftlichen Aufgaben des Staates und 
der Kommunen die Herstellungs- und ?thterialfragen; ferner die wich
tigen technisch-wirtschaftlichen Aufgaben der Fabriken, also der Einzel
wirtschaften und im besonderen die Organisations- und Arbeiter
fragen. 

Dieser Umschwung war langst vorbereitet. Von der Ausgestaltung 
der Drehbank durch Maudsley angefangen, der Ende des 18. Jahr
hunderts den Handvorschub des StahIs durch die Erfindung der Leit
spindel beseitigte hatten die zahIreichen Verbesserungen der Werkzeug
maschinen und die systematische Anwendung von Bearbeitungsvorrich
tungen samtlich den Zweck einer wirtschaftlichen Arbeit in der Werkstatt. 

Von diesen entwicklungsgeschichtlich bedeutungsvollen Arbeiten 
drang aber selten etwas uber die Fabrikmauern hinaus. Noch war 
weder der Literatur noch der Schule der Begriff der wirtschaftlichen 
Arbeit recht gelaufig. 

Der Wandel nun, der gegen 1900 eintrat, war ein doppelter. Zu
nachst begann man, bei Bekanntwerden des Schnellarbeitsstahles 
auch in Offentlichkeit und Schule mit der wirtschaftlichen Arbeitsweise 
der Werkzeuge und Werkzeugmaschinen und deren AusrUstung mit 
Vorrichtungen sich eingehend und systematisch zu befassen. Diese Auf
gabe war zwar auch noch vorwiegend konstruktiver Art. Indessen 
trat hierbei die Konstruktion in den Dienst der Werkstatt. 

Ferner setzten fast gleichzeitig als etwas durchaus Neues Bestre
bungen ein, die Wirtschaftlichkeit der Fabriken durch Fortentwick
lung der Fabrikorganisation und durch Untersuchungen liber die Lei
stung der Arbeiter zu heben. Diese neuen Bestrebungen hatten mit 
der technischen Konstruktion nichts mehr zu tun. Der National
okonom Robert Liefmann pragt ffir diesen Tell der Technik den 
Ausdruck "geistige oder immaterielle Technik" zum Unterschied von 
der korperlichen oder materiellen Technik, die die unmittelbaren Ver
fahren zur Herstellung der Gliter behandeltl). 

Wahrend nun die Grundzlige der modernen Fabrikorganisation. im 
besonderen der Selbstkostenrechnung von deutschen Kaufleuten 

1) Liefmann. Grundsiitze der Volkswirtschaftslehre. I. Bel.: GrundlageD 
der Wirtschaft. Deutsche Verlagsanstalt 1917, S. 345. 



Das wirtschaftliche Arbeitssystem. 

gemeinsam mit Ingenieuren entwickelt wurden1), ist das System zur 
Hebung der Leistung der Arbeiter in Amerika geschaffen, wo auch 
Rchon vorher die konstruktive Seite der Fabrikwirtschaft, die Aus
gestaltung der Werkzeugmaschinen, Werkzeuge und Vorrichtungen be
sonders gepflegt wurde. 

Der SchOpfer und Ausgestalter des erwahnten Systems ist der 
Ingenieur Frederick Winslow Taylor. 

1m Gegensatz zu den oben angedeuteten Untersuchungen der Na
tionalokonomen geht Taylor vom einzelnen Arbeiter als Arbeits
einheit aus und behandelt seine Tatigkeit in der Fabrik selbst. 

Sein Ziel ist zunachst rein wirtschaftlicher Art. Er versucht durch 
Hebung der Leistung des einzelnen Arbeiters die Rentabilitat der indu
striellen Unternehmen zu steigern. Dabei will er, in der Erwagung, daB 
der soziale Friede fiir die Unternehmen eine Lebensbedingung ist, 
gleichzeitig den Arbeiter wirtschaftl1ch besser stellen. 

Diese Bestrebungen haben im iibrigen riickwirkend in letzter Zeit 
auch die Arbeiten der Nationalokonomen beeinfluBt, wie Veroffent
lichungen von L. Bernhard2), Her kner3) u. a. zeigen. 

Die Hauptaufgabe, wie die Leistung des Arbeiters in der Fabrik zu 
heben ist, lOst sich in mehrere Teilaufgaben auf. Die Art dieser 
Fragen ergibt sich aus dem Vorgehen Taylors, der die Ergebnisse seiner 
Arbeiten in verschiedenen Schriften 4 ) niedergelegt hat. 

Sein System zur Hebung der. Leistungsfahigkeit des Arbeiters ist 
im folgenden in einer von Taylor etwas abweichenden Gliederung 
wiedergegeben: 

I a. Zerlegung der Arbeitsvorgange in ihre einzelnen Elemente und 
Ermittlung der auf die Elemente verwendeten Zeit. 

lb. Bestimmung des ffir die Ausfiihrung des einzelnen Arbeits
elementes erforderlichen MindestmaBes von Bewegung und 
Kraft und Ausgabe von genauen Vorschriften fiber die Aus
fiihrung der Arbeitsvorgange. 

1) hilienthal, Fabrikorganisation, Fabrikbuchfiihl1lng und Selbstkosten
berechnung der Firma Ludw. Loewe in Berlin. Julius Springer, 1907. - Friedrich 
Leitner, Die Selbstkostenberechnung industrieller Betriebe. J. F. Sauerliinders 
Verlag, Frankfurt a. M. 

2) Dr. Ludwig Bernhard, Handbuch der Lohnungsmethoden. Leipzig, 
Verlag von Duncker & Humblot, 1906. 

3) Verhandlungen des Vereins fiir Sozialpolitik in Niirnberg 1911. Probleme 
der Arbeiterpsychologie mit einem Bericht von Heinrich Herkner, Uber die 
Auslese und Anpassung der Arbeiterschaft. Bd. 133, 134, 135, 138. 

4) F. W. Taylor, Shop Management 1903, Transaction of the American 
tlocietyof Mechanical Engineers (iibersetzt von Wallichs). - F. W. Taylor. 
Principles of Scientific Management 1911. New York, Harper Brothers (iiber
~etzt von RosIer). 

1* 
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2a. Ausleae der fur die betreffende Arbeit geeignetsten Arbeiter. 
2b. Anleitung der Arbeiter, die Arbeit in der Weise auszufiihren, 

wie sie als wirksamste ausfindig gemacht und vorgeschrieben ist. 
3&. Ansporn des Arbeiters durch Zuteilung eines kurzfristigen (tag

lichen) Pensums und Kontrolle der Leistung. Dieses Mittel 
ist mit Pensumverfahren bezeichnet worden. 

3b. Ansporn des Arbeiters durch Anwendung eines geeigneten Lohn
systems. 

Bei den Punkten 1 sind die Fabrikleitung und ihre Beamten fast 
allein beteiIigt. Ihre Erledigung ist daher von der Unterstutzung der 
Arbeiter selbst wenig abhangig, erfordert aber geschulte Krafte. 

Bei den Punkten 2 dagegen ist man auf den Willen und die Mit
wirkung des Arbeiters angewiesen. Rier mussen Beamte und Arbeiter 
zusammenarbeiten. 

Die unter Punkt 3 genannten Mittel schlieBlich erfordern, nachdem 
sie in geeigneter Weise in die Fabrikorganisation eingefugt sind, am 
wenigsten der dauernden schopferischen Mitarbeit der Fabrikleitung, 
sondern nur noch der "Oberwachung. Sie sind mehr organisatorischer 
und unpersonlicher Art. 

Taylor und seine Schuler beweisen nun, daB die geschilderten 
Mittel in ihrer Gesamtheit angewendet in bestimmten Fallen, besonders 
bei Beachtung der gewonnenen Erfahrungen, Erfolg haben konnen. 

Die Veroffentlichungen Tayfors und seiner Schwer stammen aua 
der Praxis. Sie halten sich deshalb nicht lange mit allzu eingehender 
Untersuchung der einzelnen Punkte auf und stellen kaum aHe mit dem 
Stoff in Verbindung stehenden Fragen erschopfend dar, so daB eine 
wissenschaftliche Behandlung der einzelnen Punkte von T a y lor selbst 
nicht vorliegt. 

Dagegen konnen einige neuere Veroffentlichungen von Krae peli n 1 ) 

und Munsterberg 2) und anderen 3) als ein Anfang zur Losung der 
mit den unter 2 a genannten Punkten verknupften Fragen betrachtet 
werden. 

"Scientific Management" im Taylorschen Sinne ist also noch keine 
fertige Wissenschaft, sondern erst ein Ansatz zu ihrer Entwicklung. 
Vorlaufig liegen nur durch Erfahrung gefundene, nicht durchweg an
wendbare Grundsatze zur Steigerung der Arbeitsleistung vor, wobei 
noch darauf hingewiesen werden muB, daB auch in Deutschland diese 

1) Emil Kraepelin, Dber geistige Arbeit. Neue Heidelberger Jahrbiicher. 
Jahrg. IV, Heft 1, 1894. 

2) Hugo Miinsterberg, Psychologie und Wirtschaftsleben. 2. Auflage. 
Leipzig, Verlag von J. A. Barth, 1913. 

3) Otto Lipmann, Wirtschaftspsychologie und psychologische Berufs
beratung. Leipzig, Verlag von J. A. Barth, 1918. (Daselbst weitere QueUen.) 
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Grundsatze schon des ofteren als richtig erkannt und angewandt worden 
sind,ohne allerdings zu einem so einheitlichen System wie in den Tay
lorschen Veroffentlichungen zusammengestellt worden zu sein. 

Der Ausdruck "Scientific Management" ist mit "wissenschaftliche 
Betriebsfiihrung" iibersetzt worden l ). Diese Vbertragung ist vielleicht 
miBverstandlich. Denn abgesehen davon, daB, wie ausgefiihrt, von 
einer wirklichen Wissenschaft vorlaufig noch nicht gellprochen werden 
kann, ist der Begriff der wissenschaftlichen Betriebsfiihrung viel um
fassender, da zahlreiche andere Gebiete, wie Fabrikorganisation 2), Ma
terialfragen, Herstellungsverfahren und andere Punkte davon nicht 
zu trennen sind. Eine Verdeutschung des Ausdruckes "Scientific Mana
gement" durch "wirtschaftliches Arbeitssystem" oder kurz "Arbeits
system" diirfte daher wohl zweckmiiBiger sein, zumal sich seine An
wendung nicht auf industrielle Betriebe beschrankt S). 

Man kann also zusammenfassend sagen: Die Bestrebungen und 
Veroffentlichungen Taylors und seiner SchUler beruhen auf privat
wirtschaftlicher Grundlage. Ihr Zweck ist die Entwicklung eines "wirt
Rchaftlichen Arbeitssystems". Bei den Untersuchungen bildet der einzelne 
Arbeiter die Einheit. Das System wird in solchen Fallen, in denen 
seine Einfiihrung zweckmiiBig ist, neben der wirtschaftlich gfinstigen 
Wirkung auf das Unternehmen voraussichtlich noch die Folge haben, 
daB die Auslese in der Arbeiterschaft von einer mehr zufiilligen zu einer 
ROlchen fortschreitet, bei welcher wissenschaftlich gewonnene Grund
p.atze die Unterlagen bilden. 

2. Das wirtschaftliche Lohnsystem. 

Von den genannten, das Ta y 10 rsche Arbeitssystem kennzeichnenden 
Punkten sind die zuletzt aufgefUhrten, niimlich das Pensumverfahren 
und eine wirtschaftliche EntlOhnungsmethode besonders beachtenswert. 
Denn einmal in die Organisation eingefiigt, wirken sie selbsttiitig und 
bediirfen weniger der stiindigen produktiven Mitarbeit. Sie konnen 
daher auch von solchen, recht zahlreichen Fabriken, die keine ausge
Rprochene Massenfabrikation treiben, unabhiingig vom Ta y lorschen 
Arbeitssystem angewendet werden. 

1) Technik und Wirtschaft, August 1913. Dr.-Ing. O. Schlesinger (Char
lottenburg), Betriebsfiihrung und Betriebswissenschaft. 

2) Zwar hat Taylor bei der Umgestaltung der Tabor Mfg. Co. auch die ganze 
Fabrikorganisation ausgebaut. (Rudolf Seubert, Aus der Praxis des Taylor
Systems. Julius Springer, Berlin 1914.) Grundlegende neue Gedanken gegeniiber 
den in Deutschland schon fruher entwickelten Grundziigen einer guten Fabrik
organisation sind aber dabei nicht zu erkennen. 

S) Vgl. Aufsatz des Vcrfassers in der Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1918, 
S. 97: "Die Bedeutung neuzeitlicher Ausgestaltung von industriellen Betrieben 
fm die Wirtschaft nach dem Kriege." 
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Der Zweck einer geeigneten Lohnmethode solI nicht sein, dem 
Unternehmer :Mittel an die Hand zu geben, den Verdienst der 
Arbeiter zu kUrzen. Da der einzelne Unternehmer auf die mittlere 
LohnhOhe nur einen geringen EinfluB hat, ware dies eine irrige Auf
fassung. Wohl aber kann eine gute Entlohnungsmethode dem Unter
nehmer Vortelle durch Leistungssteigerung und dem Arbeiter Vortelle 
durch Verdienststeigerung bringen. Es ist statistisch festgestellt, daB 
beim Vbergang ';om Tagelohn zum Stucklohn die Herstellungszeiten sich 
unter sonst gleichen Verhaltnissen immer um mindestens ein Viertel, 
haufig um die Halfte und noch mehr verkurzen. 

Demzufolge erzielen die Stucklohnarbeiter ihrerseits mit geringen 
durch besondere Umstande bedingten Ausnahmen erheblich hohere 
Verdienste als die Tagelohner. 

Die Untersuchungen uber dIe jeweils wirtschaftlichsten und besten 
EntlOhnungsmethoden besitzen daher praktische Bedeutung. 

Die umfassendste bisher verofffmtlichte Darstellung der Lohnmetho
den enthalt das Buch von Professor Bernhard!) in Anlehnung an das 
Buch von David F. SchloB2), wahrend andere Aufsatze, auf die im 
Verlaufe der wetteren Untersuchungen besonders hingewiesen wird, 
meist Einzelfragen behandeln 3 ). 

Von dies em SchloB - Bernhardschen Buch soll sich vorliegende 
Untersuchung in mehrfacher Hinsicht unterscheiden: 

Nicht beruhrt sind die in dem Bernhardschen Buch enthaltene 
historische Entwicklung sowie alle "wilden" und willkurlichen Lohn
verfahrel1, wie Trucksystem, Zwischenmeisterverfahrel1 und ahnlichc, 
die wohl endgultig der Vergangenheit angehOren. Dagegen ist der 
Hauptwert auf richtige Begriffsbildung sowie Entwicklung und Durch
bildung der Theorie gelegt, die als Grundlagen fur das Verstandnis 
des Wesens der Lohnmethoden aufgefaBt werden mussen. Da die 
vorhandene Literatur nur vereinzelte, unzusammenhangende Unterlagen 
darbot, ergab sich die Notwendigkeit, die Arbeit von Grund auf selb
standig zu entwickeln. Es wurde angestrebt, diese Theorie so weit auszu
bauen, daB sie aIle denkbaren Lohnformen und Lohnsysteme einzubeziehen 
gestattet, um so ihre Wirkungen erkennen und beurteilen zu konnen. 

1m Verlaufe der Durcharbeitung stellte es sich heraus, daB es 
in starkerem MaBe, als urspriinglich angenommen, moglich war, die 
Theorie der Entlohnung, soweit dies der Stoff uberhaupt zulaBt, exakt 
und mathematisch zu erfassen. 

1) Dr. Ludwig Bernhard, Handbuch der EntIohnungsmethoden, S.68ft. 
Verlag von Duncker & Humblot, Leipzig 1916. 

2) David F. SchloB, Methods of Industrial Remuneration. 
S) Prof. v. Zwiedinek-Siidenhorst, Beitrage zur Lehre von den Lohn

formen. Verlag der. Lauppschen Buchhandlung, Tiibingen 1904. 
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Eine restiose Losung aller das Lohnproblem beruhrenden Fragen 
soU auch diese vorliegende Untersuchung nicht darstellen. 

Zwar sagt Professor Bernhard l ) hinsichtlich der mathematischen 
Behandlung gerade dieses Stoffes: 

"In den Zeiten, wo es NationalOkonomen gibt, die die Arbeit und 
den Daseinskampf der Volker mit uberzeugender Kraft zu schildern 
vermogen, in solchen Zeiten wird die mathematische Abstraktion ala 
eine taube NuB angesehen werden. Wenn aber Mangel an solchen 
Lichttragern ist und die Schar subalterner Geister ihren Wust von 
Erfahrungen anhauft, wird man sieh nach der mathematischen Klarheit 
sehnen." 

Dies ist indessen zu bestreiten. Wird vom Werkzeug der exakten 
Methode richtiger Gebrauch gemacht und konnen aHe wesentlichen 
Einflusse scharf erfaBt werden, so lassen sich ungleich klarere und 
bessere Schiusse ziehen als aus bloBen Beschreibullgen. 

Bei den Ableitungen wird auf vorhandene Lucken und damit auf den 
Weg zu weiterer Forschung aufmerksam gemacht. InsbesonderC' 
bleiben noch all! dem Gebiete der Unkosten und des zahlenmaBigen 
Einflusses del' Entlohnungsart auf die Arbeitsintensitat, fur die In
dustrie bedeutungsvolle Aufgaben zu lOsen. 

Zur Eriauterung cler Gliederung moge vorweggenommen werden: 
1m ersten Kapitel wircl clie Theorie cler Lohnformen, illl zweiten die 

cler Lohnsystellle behanclelt. Zwar sind bisher beicle Begriffe mit dem 
Namen "Lohnsystelll" bezeiclmet worden. Dies ist aber nicht haltbar 
und fiihrt zu Unklarheiten. Die Notwendigkeit einer scharfen Unter
scheidung zwischen Lohnform und Lohnsystelll wircl die Abhandlung 
selbst erweisen. 

Fiir den Gesamtbegriff, also fiir Lohnform und Lohnsystem gemein
sam, wird der auch im Titel gewahlte Ausdruck Lohnverfahren und 
Lohnmethode angewendet. 

Ein Hauptergebnis der Arbeit ist die Erkenntnis der Richtigkeit 
der individuellen Behandlung des einzelnen Arbeiters auch im Lohl1-
verfahren. Filr jeclen Arbeiter uncl jeden Arbcitsplatz gibt os fur den 
Arbeitgeber unter \Vahrung auch der Interessen cles Arbeiters l1ur ein 
gunstigstes Lohnverfahrell. 

1) Dr. Ludwig Bernhard, Handbuch der Ent1ohnung~ll1ethoden, S. XX. 



Erstes Kapitel. 

Theorie der Lohnformen. 
Nennt man die fiir ein Werkstiick aufzuwendenden Lohnkosten, 

die yom Arbeitgeber dem Arbeiter auszuzahlen sind, Lund die AnzahI' 
der dazu erforderlichen Herstellungsstunden t, so ermoglicht die Funk
tion L = I(t) einen Vergleich der einzelnen Lohnformen. 

Man kann statt der Lohnkosten Lauch den Stundenverdienst v 
des Arbeiters in der gleichen Abhangigkeit, also in der Funktion v = /(t) 
darsteIlen. 

Die beiden Funktionen stehen durch die aIIgemein giiltige Gleichung 

L v == --- (1) 
t 

miteinander in Beziehung. 
Bei Veranschaulichung der Abhangigkeit der Lohnkosten Loder 

des'Stundenverdienstes v von der Arbeitszeit tinder graphischen Dar
stellung des rechtwinkligen Koordinatensystems sollen Lohnkosten 
und Stundenverdienst auf der Ordinatenachse, die Zeit auf der Abszissen
achse aufgetragen werden. 

Die Stundenverdienstkurve v = I (t) l1iJlt sich nach Gleichung 1 aus 
der Lohnkostenkurve L = I(t) punktweise ermitteln, indem man den je
weiligen Lohnbetrag L durch die zugeordnete Herstellungszeit t dividiert. 

Von den beiden GroSen Lund v wird die erste besonders den Unter
nehmer, die zweite den Arbeiter interessieren. Man wird deshalb je 
llach Umstanden entweder von der Lohnkostenkurve L = I(t) oder 
von der ,Stundenverdienstkurve v = I(t) ausgehen miissen. 

Die Werte v und L, ebenso wie aIle Lohne werden im folgenden in M., 
die Werte t, wie aIle Zeiten in Stunden verstanden. 

I. Die linearen Lohnformen. 
1. Zeitlohn und Stiicklohn. 

Die beiden hauptsachlich angewendeten Lohnformen sind Zeitlohn 
und Stficklohn. 

Beim Zeitlohn, auch als Stunden- oder Tagelohn bezeichnet, er
halt der Arbeiter unabhii.ngig von seiner Leistung ftir jede Arbeit.s
IItunde einen feststehenden Grundstundenlohn l. 
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Je mehr Zeit bei Zeitlohn del' Arbeiter ffir die Herstellung eines 
Werkstfickes verbraucht, desto mehr muB der Arbeitgeber daffir Lohn 
zahlen. 

Erhalt, wie in Fig. I angenommen, der Arbeiter l = 0,90 M. Stundenlohn1) 

und braucht er zur Herstellung eines Werkstiickes 10 Stunden, so kostet dem 
Unternehmer beim Zeitlohn das Stiick 9,00 M. gleich der Strecke 0' 0 in der 
Figur. Braucht der Arbeiter 6,66 Stunden, so zahlt der Arbeitgeber fiir das 
gleiche Stiick 6,66· 9,00 M. = 6,00 M. entsprechend der Strecke fa. 

"l( 

~ 12,00 

'" " 
~ 

~ 
'l> 
~ 5,00 

-.J 

~ ., 
~ 
{ .1,00 
..... 
1 
/' -0,90 

A 1 2 

}<'ig. 1. Herstellungszeit und Lohnkosten ~Stundenverdienste) bei linearen Lohn
formen. Yoranssetzung: Gemeinsamer Schnittpunkt O. (Gleiche Stundenlohnslitze.) 

Die Lohnkostenlinie fur Zeitlohn ist eine durch den Nullpunkt A 
gehende schrag aufwarts steigende Gerade. Sic ist in der Figur mit 
A 0 N bezeichnet und hat die Gleichung 

L = 1 t. (2) 

Beim Stucklohn erhliJt der Arbeiter unabhangig von der auf die 
Arbeit verwandten Zeit fur ein hestimmtes Arbeitsstfick immer den 
gleichen Betrag. 

In derselben Weise wie beim Zeitlohn graphisch veranschaulicht 
ist die Lohnkostenlinie parallel zur Abszissenachse zu ziehen. Diese 
Linie Hir den Stficklohn ist in del' Figur mit BOP bezeichnet. 

Der Abstalld A B der Lillie BOP von der Abszissenachse ist gleich 

L = l T. (3) 
[n dieser Gleichung bedeutet T eine dem Werkstuck zugeordnete, 
konstante Herstellungszeit. Da sieh die Linien A 0 N fur den 

1) Die Zahl 0,90 als BeispiC'] isi hier und im foIgenden ihrer Teilbarkeit halber 
gewahlt. 
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Zeitlohn und BOP fur den Stucklohn im Punkte 0 schneiden, 
so ist angenommen worden, daB das Werkstuck innerhalb einer 
Zeit von B 0 = A 0' = T Stunden von einem im Zeitlohn be-
8chaftigten Arbeiter mit l = 0,90 M. Grundstundenlohn fertigge
stellt werden kann. Es ist daher vor Ausfuhrung der Arbeit im 
Stucklohn die Kenntnis dieser Zeit notig, die der Unternehmer entweder 
friiheren Ausfiihrungen entnimmt oder berechnet. 

Es besteht allgemein fiir jede beliebige Lohnform (mit Ausnahme des 
Zeitlohnes als Grenzfall) theoretisch die Notwendigkeit, vor Ausfiihrung 
der Arbeit die Zeit T festzulegen oder zu kalkulieren. Diese Zeit T 
gleich der Strecke A 0' sei mit "kalkulierter Zeit" oder "Grundzeit" 
bezeichnet. 

Verbraucht der irn Stiicklohn stehende Arbeitnehmer hei dem zur Erliiute
rung des Zeitlohnes verwandten Beispiel zur Herstellung des Stiicks!) statt dc~ 
Grundzeit von 10 Stunden nur 6,66 Stunden, so erhiilt er entsprechend der D~· 
finition 'des Stiicklohns dafiir ebenfalls 9,00]}f. Diese Summe stallt sich in" der 
Figur als die Strecke f b dar. -

Als erster Hauptunterschied der beiden Lohnarten gilt also: Beim 
Zeitlohn ist lediglich der Unternehmer an einer schnellen, Herstellung 
interessiert. Nur er hat von einer Verkurzung der kalkulierten Arbeits
zeit Nutzen und von einer Verlangerung Schaden. Dem Arbeiter kann 
es in wirtschaftlicher Hinsicht gleichgftltig sein,' wieviel Zeit er zur 
Herstellung eines Stuckes gebraucht, da sein Stundenverdienst, der 
in der Figur gleich der Strecke fIX ist, stets derselbe bleibt. Es wird 
namlich fur Zeitlohn die Stundenverdienstkurve 

v = l. (4) 

Die Stundenverdienstkurve des Zeitlohnes ist also eine Parallcle 
zur Abszissenachse. 

1m Gegensatz zum Zeitlohn fallt beim Stucklohn der gesamte durch 
Verkiirzung der Arbeitszeit erreichbare Lohnvorteil dem Arbeiter zu. 
Gelingt es ihm, das Stuck in kiirzerer Zeit herzustellen, so wird eine 
entsprechende Erhohung des Stundenverdienstes die Folge sein. 

In dem in der Figur veranschaulichten Beispiel verdient er 9,00 M. bereits 
in 6,66 Stunden, also in der Stunde 1,35 M. oder 0,45 M. mehr. Dies priigt sich 
in der Figur dadurch ans, daB die Strecke f p, die den Stundenverdienst des Ar· 
baiters bairn Stiicklohn darstellt, 'das Anderthalbfache der Strecke fIX betr'iigt. 

Die Stundenverdienstkurve fur Stucklohn steigt mit· fallender Zeit 
nach einer gleichseitisen Hyperbel an, da 

v = l ~ , (;) 

1) Der Ausdruck "Herstellungszeit" ist sinngemiiJl zu verstehen. So ist es 
meist mogIich, z. B. auch die Einrichter der Maschinen, die Werkstiicke nicht 
unmittelbar herstellen, in Stiicklohn zu nehmen, wenn man die Grundaeit fur 
das Einrichten ermittelt. 
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also v t = 1 T = konst. 
iat. 

Es fragt sich nun, weichen Vorteil der Unternehmer durch den 
Stucklohn haben kann, da er doch ohne Rucksicht auf die Herstellungs
zeit dem Arbeiter stets den gleichen Lohnbetrag auszahlen muG. 

Es ist einleuchtend, daB in wirtschaftlicher Hinsicht der Zeitlohn 
uberhaupt keinen, der Stucklohn dagegen einen sehr starken Ansporn 
zur Verkurzung der Arbeitszeit besitzt. Demnach wird der Arbeiter 
unter sonst gleichen VerhaItnissen auf die Herstellung desselben Stuckes 
beim Zeitlohn eine groBere Stundenzahl t verwenden als beim Stuck
lohn. Auf das Diagramm bezogen wird also diejenige Vertikale, die 
die Zeit fur die Herstellung des Gegenstandes kennzeichnet, beim Zeit
lohn auf 0' 0, beim Stucklohn dagegen weiter links liegen. Diese Tatsache 
1st fur den Unternehmer insofern wichtig, als er bei Verkiirzung der Her
stellungszeiten mit seinen Betriebsanlagen mehr leisten kann, wo
durch ihm ein wirtschaftlicher Vorteil gewahrleistet 1st. 

Zur Beurteilung dieses Umstandes ist zu berucksichtigen, daB die 
Herstellungskosten eines Stuckes sich aua den Aufwenc1ungen fur wer
bende Lohne, werbendes Material und Unkosten zusammensetzen. 

Die Aufwendungen Hi.r werbendes (c1irektes, produktives, unmittel
bares) Material lassen sich im allgemeinen ziemlich genau festlegen uml 
sind unter sonst gleichen Verhaltnissen fi.ir ein und dasselbe Werkstuck 
konstant. 

Es sind daher fur unseren Zweck nur die Aufwendungen fur wer
bende Lohne und Unkosten zu betrachten. 

Unter Unkosten sind dabei, wie bekannt, diejenigen Aufwendungen 
verstanden, deren Verteilung auf die hergestellten Erzeugnisse nicht 
unmittelbar, sondern mittelbar mit Hilfe eines Verteilungsschlussels 
erfolgt, weil es nicht moglich oder nicht wirtschaftlich ist, diese 
Ausgaben (etwa fur Licht und Schmiermittel) gellugend weit zur direkten 
Belastung der Erzeugnisse zu unterteilen. 

Diese Unkosten konnen nur mit einer gewissen Annaherung ermittelt 
werden. Sie werden in den Betrieben der Verarbeitungsindustrie meist 
auf die werbenden Lohne bezogen und in v.-H.-Siitzen derselben aus
gedruckt. Die werbenden (direkten, produktiven, unmittelbaren) 
Lohne sind jene, welche unmittelbar fur die Herstellung der Verkaufs
artikel ausgegeben werden. 

Die Unkosten fur ein Arbeitsstuck lassen sich fur die vorliegende 
Untersuchung in zwei Gruppen teilen; die erste ist im wesentlichen 
von der Herstellungszeit t eines Stuckes unabhiingig. Die Summe 
dieser tJnkostengruppe sei "feste Unkosten" genannt. Zu ihr ge
horen etwa die Transportkosten oder die Vertriebskosten, fur die es 
gleich bleibt, ob ein Stuck in 10 oder 5 Stunden hel'gestellt wird. 
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Die andere Gruppe dagegen andert sich mit der ffir die Herstellung
des Stfickes erforderlichen Arbeitszeit. Die Summe dieser Un
kostengruppe heiJ3e daher Arbeitsunkosten1). Sie laBt sich annahemd 
durch den Leerlaufskraftverbrauch der Werkzeugmaschinen, durch die 
GehiiJter oder durch die Abschreibungen kennzeichnen. Bei dieser 
Definition ist vorausgesetzt, daB bei verkiirzter Herstellungszeit das 
Arbeitsquantum sich in der Zeiteinheit entsprechend erhoht. Wird also 
im Jahre immer dieselbe Anzahl von Arbeitsstunden geleistet, so erhOht 
sich auch bei verkiirzter Herstellungszeit die Jahresproduktion. 
Indessen gilt die aufgestellte Definition der Arbeitsunkosten auch 
dann, wenn der Betrieb infolge verkfirzter Arbeitszeit etwa aus 

.§ -------~ ~' __ L. :§ __ - IIrbeil8U11lrosfen 

~ ---
~ :t:: fl.s/e (lnkosten 

t '----::--:-::----::--:--::----:-_ 
-Itersfel!ungszeil S/iTe8 JIIerKslzicke.s 

Fig. 2. Herstellungszeit nnd UnkostenhOhe. 

Mangel an Auftragen zeitweise 
stilliegt. Nur werden mch in die
sem letzteren Falle die absoluten 
GroBen nicht nur der festen Un
kosten, sondern auch der Arbeitsun
kosten andern. 

Die meisten Unkostenartenkonnen 
weder der einen noch der anderen 
Gruppe scharf zugerechnet werden. 
Sie lassen sich aberin einen festen und 
einen von der Lange der Arbeitszeit t 

abhangigen Teil getrennt denken, wie dies z. B. bei den tverkzeugkosten 
der Fall ist. Den ersten Teil dieser Unkosten schlagt man dann zu 
den festen, den zweiten zu den Arbeitsunkosten. 

Die Summe der letzteren stellt wohl den groBeren Teil der Gesamt
unkosten dar. Die Veranderlichkeit dieser Unkosten in Abhli.ngigkeit 
von der Herstellungszeit, gleichgiiltig, ob volle oder nur teilweise Jahres
ausnutzung des Betriebes vorliegt, wird mit ausreichender Genauigkeit 
durch eine gerade Linie, Fig. 2, dargestellt werden konnen, obgleich 
Untersuchungen damber fehlen. Indessen wfirde auch eine Kurve ffir 
den in Frage kommenden engen Bereich durch eine Gerade ersetzt 
werden konnen. Unter dieser Voral1ssetzl1ng genfigt es, die Hohe der 

1) Vgl. dazu Fr. Leitner, Die Selbstkostenberechnung industrieller Betriebe 
4. Auf I. S. 137., 

Die dort definierlen "Leistungs. und Zeitunkosten" decken sich nicht mit 
den obigen Begriffen. Deshalb ist auch die Bezeichnung anders gewahlt. A1s 
I..eistungsunkosten werden namIich dort soIche bezeichnet, die nur entstehen. 
wenn gearbeitet wird, z. B. Kosten der Krafterzeugung; als Zeitunkosten da
gegen solche, die entstehen, auch wenn der Betrieb ruht, z. B. Versicherung, 
Steuem. Die Leistungsunkosten nehmen daher keine Rticksicht darauf, ob ein 
AI:beitssttick schneller oder Iangsamer hergestellt wird. Sie gelten fiir- mittlere 
Verhii.Itnisse. Es ist also ein Konstantbleiben der Herstellungszeit eines bestimmten 
Werksttickes und damit eines bestimmten Arbeitsquantums in einer bestimmten 
Zeit vorausgesetzt. 
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Arbeitsunkosten ffir eine bestimmte Zeit, etwa fiir die Grundzeit T. 
anzunehmen. 

Die festen Unkosten konnen ebenso wie die werbenden Material
k08ten in unseren Untersuchungen auBer Ansatz bleiben, weil sie kon
stante Grol3en darstellen. 

Diejenigen Kosten der Arbeitsprodukte, die durch die Lange del' 
Herstellungszeit fiir die Produkte beeinfluBt werden, setzen sich daher 
aus den Arbeitslohnkosten und den Arbeitsunkosten zusammen und 
seien kurz als Arbeitskosten bezeichnet. 

Der Umstand, dal3 bei Verkiirzung der Herstellungszeit eines Werk
stuckes die Arbeitsunkosten ebenfalls sinken, ist del' einzige, abel' wesent
Hche Vorteil, den del' Unternehmer beim Stucklohn hat. 

Nur so ist es moglich, daB beim Stucklohn sowohl Untemehmer 
wie Arbeiter einen wirtschaftlichen Vorteil gegenuber dem Zeitlohn 
haben. Die Interessen beider Teile sind also in gleicher Weise auf Ver
kiirzung del' Herstellungszeit gerichtet, und in diesel' grundlegendell 
Frage entstehen keine Gegensatze. 

Diese betreffen vielmehr in den weitaus meisten Fallen die absolutf' 
Lohnhohe1). 

2. Priimienzeitlohn. 
Da sich. die Lohnkostenlinien des Zeit- und Stucklohnes A 0 N und 

BOP im Pu"l.+<l 0 Fig. 1 schneiden, kann man sich die Stucklohn
form aus del' Zeitlohnform dadurch entstanden denken, daB man die 
Lohnkostenkurve A 0 des Zeitlohnes im Sinne des Uhrzeigers dreht, 
so daB sie aus der Lage A 0 in die Lage B 0 ubergeht. 

Bei diesel' Drehung durchlauft del' Strahl nacheinander eine Reihl' 
von Zwischenstufen, die man als Pramienzeitlohnformen bezeich
nen kann. In der Literatur2) finden sich dafiir die Bezeichnungen: 
Pramiensystem, Teilungssystem, Progressivlohnsystem. Abgesehen 
davon, daB unter "System" etwas ganz anderes verstanden werden 
so1l3), stehen diese Bezeichnungen den gewahlten an Klarheit nach, wie 
dies der weitere Inhalt dieses Abschnittes ergibt. Charakterisiert 
werden diese Lohnformen, von denen in Fig. 1 zwei durch die Linien 00 
und D 0. dargestellt sind, dadurch, dal3 ein Teil des durch Verkurzung 
del' Grundzeit erzielten Gewinnes an Lohnkosten dem Arbeiter und 
del' Rest dem Untemehmer zufiillt. 

Um dies zu veranschaulichen, ist wieder angenommen, daB der Arbeiter bei 
der durch die Linie CO charakterisierten Lohnform die auf 10 Stunden kalku
lierte Grundzeit T fiir die Herstellung des Stiickes auf 6,66 Stunden herunter-

1) tJber weitere Streitpunkte vgl. S. 105, Note 1. 
2) z. B.: Dr. Ludwig Bernhard, Handbuch der Lohnungsmethoden, 

S. XXXIV und 81. 
3) Vgl. II. Kapitel, S. 181. 



14 Theorie der Lohnfonnen. 

driickt. Dann wird der 'Oberschu13 gegeniiber der Zeitlohnform gleieh del' 
Strecke ea. Der durch die Strecke e b dargestellte Oberschull fallt an den 
Untemehmer. 

Die Pramienzeitlohnform ist also fur den Arbeitnehmer ungiinstiger 
als die Stucklohnform, wernl man die gleichen Arbeitszeiten fur die 
Herstellung des Werkstuckes voraussetzt. 

Der Pramienzeitlohn wurde zuerst in Amerika im Jahre 1891 von 
F. A. Halsey in den Werkstatten der Rand Drill Company in Sher
brooke (Kanada) eingefiihrt. AnlaB war, daB die dortigen Arbeiter
verbande1) ihren Mitgliedern verboten im Stucklohn zu arbeiten und 
den Zeitlohn anstrebten. 

Die beiden Grundartell Zeitlohn und Stucklohn haben besonders 
infolge ihrer Einfachheit, die sich auch in den Formeln ausdruckt, so 
groBe Bedeutung, daB Pramienzeitlohnformen, die sich den genannten 
Lohnarten nahern, weniger gebrauchlich sind. Angewendet sind fast 
nur die Pramienzeitlohnformen, deren Pramie sich zwischen 0,33 
(Linie 00) und 0,66 (Linie DO) halt. 

1m ersten FaIle faUt dem Arbeiter 0,33, im letzten FaIle 0,66 des ersparten 
Oberschusses zu. Bei dem gleichen Beispiel wie oben verdient er bei einer Ar· 
beitszeit von 6,66 Stunden auBer dem Lohnbetrag von 0,90 M .. 6,66 = 6,00 M. 
(Strecke fa) im ersten FaIle eine Pramie von 0,33· (9,00 - 6,00 M.) = 1,00 M. 
(Strecke a c), im zweiten FaUe eine solche von 0,66· (9,00 - 6,00 M.) = 2,00 M. 
(Strecke a d). Der Verdienst in der Stunde wird also im ersten F.alle 1,05 M., 
dargestellt durch die Strecke fr, und im zweiten 1,20 M., dargesteUt durch die 
Strecke f". 

Allgemein werden im folgenden die Ausdrucke : ~ hzw. ::' deren 

Wert je fur eine bestimmte der dargestellten Lohnformen konstant ist, 
mit x bezeichnet. 

Es sind dann die Lohnkosten Leiner beliebigen Lohnform, z. B. 00 

L =/c =ta +ac: 
Nun ist 

!a=l.t 

und 

ac = ib. x = (T - t) lox 

Damit wird 

L = lot + (T - t) lox 0 (6) 

In dief3er Gleichung kann nach dem bisher Gesagten der Faktor x 
die Werte von 0 bis I annehmen. 

1) Spater zusammengefaBt in The American Labor Union, gegriiudet 1898 
als Western LoU., seit 1902 A.LU. Organ: American Labor Union Journal. 
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Der Faktor x charakterisiert also die Form der Entlohnung: 

Fur Zeitlohn wird x = 0 . 
FUr Pramienzeitlohn wird x = > 0 < 1 . 
Filr Stucklohn wird x = 1 . 
FUr Pramienstucklohn wird x = > 1 (wie folgend gezeigt wird). 
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Gleichung (6) trifft nur zu, wenn die Lohnformen durch gerade 
Lohnkostenkurven gekennzeichnet sind, d. h. wenn L = t (t) linear ist. 

Andere Lohnformen werden spater erlautert. 

3. Primienstiieklohn. 
Bei dem Versuch, noch andere Lohnformen ausfindig zu machen, 

wird man das Diagramm Fig. 1 auf die Moglichkeit untersuchen, daraus 
110ch andere Lohnformen als den Pramienzeitlohn zu entwickeln. Die Dre
hung der Lohnkostenkurve, die beim Stucklohn die horizontale Lage 
B 0 erreicht hat, soll noch weiter bis nach EO fortgesetzt werden. 

Diese neue Lage der Lohnkostenkurve kennzeichnet in der Tat 
cine neue Lohnform. Sie ist die von dem Amerikaner Frederick 
Winslow T a y lor angegebene und mit Differentia,lstucklohn bezeichnete 
Form l ). 

:Fur die BeurteiIung dieser Lohnform, die im folgenden "Pramien
stucklohn" genannt werden soIl, lassen sich aus dem bisher Gesagten 
unmittelbare Schlusse ziehen: 

Dem Arbeiter wird nicht nur derjenige ganze Gewinn zugute kommen, 
der sich aus einer Beschleunigung des Arbeitsprozesses ergibt wie beim 
Stucklohn (Strecke a b), sondern er erhiilt obendrein noch eine mit der 
eraparten Zeit ansteigende Pramie. 

Diese Pramie laBt sich aua der Figur zu be ablesen. 
Nimmt man beispielsweise BE = .A 0 = 0 D an, so wird aueh b e = a, e 

= c d = db. FUr unser Beispiel wird dann der Gesamtverdienst des Arbeiters 
in 6,66 Stunden 10,00 M. Der Stundenverdienst steigt auf 1,50 M. an. Die Glei
chung (1) gilt aueh fiir diese Form. Nur wird hier der FaktOl' x> 1. Fur obigea 
Beispiel wird x = 1,33. 

Umgekehrt sinkt der Stuckpreis, wenn der Arbeiter die kalkulierte 
Zeit T iiberschreitet, in gleicher Weise. Aus Gleichung (6) in Verbin
dung mit Gleichung (1) ergibt sich fUr alle linearen Lohnformen die 
Gleichung der Stundenverdienstkurve zu 

T 
v = l(1 - x) + l x t' (7) 

In Fig. 1 sind samtliche zu den Lohnkostenkurven gehorigen Stunden
verdienstkurven dargestellt, die durchweg der Gleichung (7) geniigen 

1) Nicht zu verwechseIn mit dem Taylorschen Arbeitssystem; vgl. dazu 
S. :3 ff. 
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und mit Ausnahme derjenigen fur Zeitlohn einen hyperbelartigen 
Charakter haben. Sie steigen aIle nach der Ordinatenachse zu bis zum 
Wert 00 fiir t = 0 stark an, zum Teil {fur x < I} schwacher, zum Teil 
(fur x > I) starker als beim Stucklohn. 

Es sei hier die Bemerkung angefugt, daB es theoretisch nicht un
bedingt notig ist, die Lohnformen auf der Basis einer Grundzeit T, die 
der Leistung im Stundenlohn entspricht, zu vergleichen. Man kann 
dazu auch eine andere Grundzeit, z. B. die eines sehr geubten Arbeiters 
bei angestrengter Tatigkeit verwenden. Nur mussen dann die Annahmen 
uber die Stundenlohnsatze l el1tsprechend geandert werden. 

Wenn also Taylor statt der fur Zeitlohn kalkulierten Zeit T die zur 
Herstellung erforderliche Mindestzeit tmln., die ein sehr geschickter 
Arbeiter bei Pramienstucklohn benotigt, ermittelt, dafur aber dann den 
Stundenlohnsatz entsprechend hoher wahlt, so ist dies fur die Ent
wicklung der Theorie gleichgiiltig. MuBte demnach in Vberein
stimmung mit den Anschauungen Taylors der erwahnten kurzzeitigcn 
Kalkulation aus besonderen Grunden der Vorzug gegeben werden, 
welcher Standpunkt aber nicht unbedingt vertreten werden muB'l) , so 
wiirden die abgeleiteten Ergebnisse auch fur diese Art Kalkulation geIten. 
Man hatte dann nur eine Beziehung zwischen tmin. und T einzufuhren. 

FUr den Aufbau der Theorie ist indessen als Basis die Grundzeit 
bei Zeitlohn vorzuziehen, weil dieser ein eindeutiger Begriff ist, wahrend 
dagegen der Pramienstucklohn eine ganze Stufenfolge von Zustanden 
umfaBt. Der Bezugsfaktor zwischen tmln. und T ist nicht konstant, wie 
dies in der Besprechung zu Fig. 4 naher erlautert wird 2). 

4. Die Lohnabrechnung. 

Wichtig ist noch die Frage, welche Schwierigkeiten die einzelnen 
Lohnformen bei der Berechnung im Lohnbureau verursachen. 

1) Man konnte z. B. anfiihren, dall es die Arbeitsfreudigkeit und den Berufs
stolz des Arbeiters heben diirfte, wenn es ihm gelingt, eine ihm von der Betriebs
leitung gegebene Maximalzeit wesentlich zu unterschreiten. Ist dagegen eine 
rigoros festgesetzte und dem Durchschnitt kaum erreichbare Minimalzeit gegeben, 
so lillt sich die MogIichkeit einer ungiinstigen Wirkung immerhin denken. -
VgL dazu auch: 

a) Dr. Heinrich Herkner, Die Bedeutung der ArbeitBfreude in Theorie 
und Praxis. Zahn & Jaensch, Dresden 1905. 

b) Dr. J. S. Sachs (Frankfurt), Das Taylor-System. Frankfurter Zeitung 
vom 12. III. 1913. (Entgegnung auf den Artikel: Das Taylor-System von 
Prof. A. Wallichs-Aachen in der gleichen Zeitung vom 20. II. 1913.) " .. _ 
Den schwii.chsten und gefiihrIichsten Punkt des Taylorschen Systems erbIicke 
ich darin, dall zur Bemessung der Lohne die maximale Leistung der Tiichtigsten 
herangezogen wird ••. " 

II) Vgl S. 23ff. 
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Fur Zeitlohnverrechnung hat man nur notig, die geleistete Stunden
zahl mit dem Stundenlohn zu multiplizieren. 

Ebenso einfach wird die Abrechnung fur Stucklohn, da hier meist 
der Wert l T als sog. Stuckpreis, der bereits vor Ausfuhrung der Arbeit 
ausgerechnet wurde, vorliegt. 

Fur die ubrigen Lohnformen mit 
L = l t + (T - t) l x 

sind umfangreichere, aber nicht schwierigere Rechnungen notig. 
Hierfur muB der Arbeiter als Lohnunterlage die tatsachliche Her

stellungszeit t angeben, eine Notwendigkeit, die jedoch bei Stucklohn
arbeiten entfallt. 

Doch ubt hcute jede gut organisierte Fabrik auch bei Stucklohn 
aus besonderen Grunden eine scharfe Kontrolle uber die verbrauchten 
Zeiten taus, so daB der Vorteil des Fortfalles der Zeitnotierung beim 
Stucklohn kaum ins Ge",'icht £aUt. 

Unter diesen Voraussetzungen kann der Lohnrechner, je nachdem er die 
Lohnk08tengleichung (6) schreibt, verschieden vorgehen. Die zweckmiiBigste 
Schreibweise ist vielleicht 

L = I t (1 - x) + T I x , 

da die Ausreehnung der Summanden sehr schnell erfolgt. Die Ermittlung der 
Werte I (1 - x) und T I x kann bereits vor Ausfiihrung der Arbeit erfolgen. Wenn 
als Hilfsmittel zwei Tabellen vorliegen, welche die Produkte der fUr den Arbeiter 
konstanten Werte 1(1 - x) mit verschiedenem t und I x mit verschiedenem T 
bereits ausgerechnet enthalten, so beschrankt sich die Arbeit des Lohnrechners 
lediglich auf die Summenbildung. 

Die Abrechnung kann noch schneller erfolgen, wenn von Rechenmaschinen 
Gebrauch gemacht wird. 

Man wird daher erhohte Schwierigkeiten in der Lohnbuchfuhrung 
kaum als ausreichenden Grund gegen die Pramienzeit- und Pramien
stucklOhne ansehen durfen. 

5. Grenzen der linearen Lohnformen. 
Wenn auch die Moglichkeit, durch Weiterdrehen der Lohnkosten

linie nach rechts von EO aus oder nach links von A 0 aus (Fig. 1) wei
kre Lohnformen zu erhalten, theoretisch gegeben ist, waren praktisch 
.derartige Lohnformen unbrauchbar: 

Die Linie 0 A stellt eine Grenze dar, die sinngemaB nicht unter
schritten werden kann. 

Eine Lohnform entsprechend einer Linie oberhalb EO wurde be
deuten, daB dem Arbeiter fur eine nur geringe Verkurzung der Grund
zeit bereits eine erhebliche Pramie zufallt. Eine soIche Lohnform ist 
aber fur den Unternehmer wertlos. Die theoretische Grenze, der sich 
der Arbeitgeber nicht nahern darf, wird offenbar erreicht, wenn sich 
der Nachteil erhOhter Lohnkosten mit dem Vorteil vcrminderter 
Stttckunkosten genau ausgleicht. 

s (' 11 i 1\ i n g, Lolmmethoden. 2 
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Wir sind also in der Praxis auf diejenigen Iinearen Lohnformen 
angewiesen, die in Fig. 1 durch den Winkel E 0 A eingegrenzt sind, 
wobei die Lage der Linie EO nicht festliegt Es sind dies folgende 
vier Lohnarten: 

Zeitlohn, daraus abgeleitet Pramienzeitlohn, ferner Stiicklohn und 
daraus abgeleitet Pramienstiicklohn (oder nach Ta. y lor Differentiallohn). 
Wir sehen also, daB aIle entwickelbaren linearen Lohnformen in der 
Praxis bereits angewendet sind und daB es nicht mehr moglich ist, 
neue Grundarten von Iinearen Lohnformen zu finden. . 

Dies Ergebnis ist bemerkenswert. Es bleibt aber moglich, aus den 
eben beschriebenen zwei bzw. vier 'Grundtypen der linearen Lohnarten 
besondere Abarten mit wieder neuen Eigenschaften zu entwickeln. 

Auch bei den spater zu besprechenden nicht linearen stetigen Lohn
formen darf kein Teil der Lohnkostenkurve eine andere Neigung haben, 
als einer moglichen linearen Lohnform a.n der betreffenden Stelle ent
sprechen rirde. 

n. Die wirtsehaftlieh giinstigste Lohnform. 
1. Ermittlung fUr gleiche Stundenlohnsii.tze. 

Bei der folgenden Untersuchung, die mch mit der Wirkung der line
&ren Lohnformen auf die WirtschaftIichkeit des Unternehmens beschaf
tigt, wird von der Lohnkostenkurve auszugehen sein. 

Welche Aufgabe zu IOsen ist, sei zunachst in AnIehnung an Fig. 3 
erlautert. 

Der Punkt 0, in dem sich, wie zunachst angenommen sei, die Lohn
kostenlinien aller Lohnformen schneiden, ist derjenige Punkt, dessen 
Abszisse die Herstellungszeit T darstelIt, die durch die Kalkulation 
(oder durch friihere Ausfuhrungen) ermittelt ist. Wie vorher soIl 
auch hier wieder die Leistung eines im Zeitlohn beschaftigten Arbeiters 
zugrunde gelegt sein. 

Ferner sci wiederholt: Die Erfahrung lehrt, daB im Durchschnitt 
der Arbeiter bei Stucklohnarbeiten zur HerstelIung eines Stuckes eine 
kiirzere Zeit braucht als bei Zeitlohnarbeiten. Wenn also die Inten
sitat des Arbeiters beim Zeitlohn dem Punkt 0 in Fig. 3 entspricht, 
also durch die Vertikale M 0' gekennzeichnet werden kann, w:iFd die 
entsprechende Vertikale fur Stucklohnarbeit schatzungsweise durch m I 
gezogen werden mussen. 

Es kann weiter mit Sicherheit angenomlllen werden, daB beim Pra
mienzeitlohn entsprechend seinen sonstigen Eigenschaften auch die 
Arbeitsintensitat des Arbeiters zwischen derjenigen beim Zeit- und 
Stiicklohn liegt. Die Verkiirzung der Arbeitszeit betragt also bei diesen 
Lohnformen O'n, 0'0 usw., wachst also mit steigender Pramie, also 
mit dem Lohnformfaktor x nach irgendeinem Ge.setz. Die Lohn-
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kosten fur die einzelnen Lohnformen werden dann durch die Strecken 
0'0, nc, od, Ib und pe ausgedriickt. 

Zu diesen Lohnen sind nach friiheren Erlauterungen 1) die mit der 
Veranderung der Herstellungszeit variablen Summanden der Unkosten. 
Arbeitsunkosten genannt, zu addieren, wohingegen die festen Unkosten 
und die werbenden Materialkosten als konstante GroBen unberiick
sichtigt bleiben 2). 

-t Sldclrlolm 
o· 

Zelflohn 

Fig. 3. Herstellungszeit und Arbeitskosten. 

,/ 

Es sei angenommen, daB bci 0 diese Unkosten den ft ten Teil der 
werbenden Lohne betragen 3 ). Di0 Strecke MOist daher das Produkt 
aus ft und 00'. Die Linien AM, B M usw. stellen dann denjenigen 
Teil der gesamten Herstellungskosten dar, der sich mit der Herstellungs
zeit des Stuckes verandert. Dieser fernerhin mit G (Arbeitskosten) be
zeichnete Betrag laBt sich aus Fig. 3 fur Zeitlohn zu 0' M und fur 
Stucklohn zu I h ablesen. 

In der gleichen Weise ergebf:'n sich entsprechend als MaB der 
Arbeitskosten fur die einzelnen Pramienzeitlohnformen die Punkte i, k 
Ilnd fur den Pramienstiicklohn der Punkt t. 

1) Vgl. Seite 11. 
2) VgI. Seite 13. 
3) Die Arbeitsunkosten sind zwar ebenso wie die festen Unkosten von der 

Konjunktur und dem Beschii.ftigungsgrad des Unternehmens abhiingig (vgL 
R. Hildebrandt, Technik und Wirtschaft. 1912). Dieser Umstand hat aber, 
wie bereits aus den Erorterungen S. 11 hervorgeht, fUr die vorliegende Betrach
tung nor die Bedeutung, daB zwar der Wert ,u je nach Umstanden verschieden 
groB zu wahlen ist, aber dann in der Rechnung konstant bleibt. 

2* 
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Die Punkte M i k h Hegen auf einer Kurve, aus der das Minimum 
der Arbeitskosten abgelesen werden kann. 

Diese Kurve sei nunmehr unter Festhaltung der bisherigen Vor
aussetzungen rechnerisch ermittelt. 

Es muB betont werden, daB die folgenden Rechnungen in Er
mangelung brauchbarer Versuchsergebnisse mehr qualitativen ala 
quantitativen Wert haben, also hauptsachlich die Art des EinfluSBes 
der verschiedenen Faktoren klarlegen sollen; dies ist bei Folgerungen 
zu beachten. Es soIl also die Rechnung nur bezwecken, einen Weg 
durch dies unbekannte Gebiet zu bahnen und von diesem Wege 
aUS soweit als moglich Umschau zu halten. 

Die Arbeitskosten G setzen sich zusammen aus den Arbeitslohn
kosten Lund den Arbeitsunkosten 8 

G=L+8. 
Die Lohnkosten L sind nach Gleichung (6) 

L = l T x + l t(l- x). 

Die Arbeitsunkosten 8' sind fiir die Grundzeit T 

8'=p,lT. 

(8) 

Daher wird mit der bereits frftker behandelten Annahme ihrer linearen 
Funktion 

(9) 
und demnach 

oder 

G = l T x + l t(l - x + p,)} 
G t . 
IT = x + T (1 - x +,,) 

(10) 

In dieser Gleichung, die auch allgemein geschrieben werden kann 

G 
IT = I(x, t, p,}, 

ist ,~ ala Funktion dreier Variabeln dargestellt. Es besteht aber 

zwischen den GraBen x und t ein gewisser Zusammenhang, der im fol
genden erlautert werden soIl. 

Allgemein sei das MaB der Verkiirzung der Herstellungszeit von 
der Grundzeit T beim Zeitlohn auf den Wert t' beim Stiicklohn 
gleich c T gesetzt; 
also 
oder 

t'=T-cT 
t' = T· (1 - c) . 

Der Faktor c kennzeichnet mithin die tatsachliche Verkiirzung der 
Grundzeit bei Arbeiten im Stiicklohn. 

Uber die absolute GroBe der ErhOhung der Arbeitsintensitat beim 
Stiicklohn gegeniiber Zeitlohn, also die GroBe des Faktors c, liegen die 
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brauchbarsten Untersuchungen von A. Bernhardl ) vor. Die von ihm 
angefiihrten Beispiele zeigen fiir den Durchschnitt einer ganzen Fabrik 
tin Schwanken der GroBe von c zwischen den Werten 0,25 und 0,5. 
Auch Taylor findet in einem Fall beim Ubergang vom Zeitlohn zum 
Stiicklohn eine Leistungssteigerung von 37 v. H. innerhalb eines Monats 2). 

Es sei dahingesteUt, ob bei diesen Untersuchungen die spater 
storenden Einfliisse so weit ausgeschaltet sind oder ausgeschaltet 
werden konnten, daB sich in den Zahlen lediglich der EinfluB der ver
anderten Lohnform auspragt. Zudem geben sie Mi.ttelwerte an, die 
aus den Beobachtungen einer ganzen Fabrik gewonnen sind, wahrend 
in unserem Zusammenhange zunachst nur der einzelne Arbeiter be
trachtet wird. Doch steht fest, daB die Reduktion sehr betrachtlich 
ist, aber auch stark schwankt. 

Man wird daher diese Zeitverknrzung nicht als feststehend ansehen 
diirfen, sondern als eine der Variabeln in die Rechnungen einfiihren 
miissen. 

Die Einfiihrung des Faktors c beriicksichtigt indessen samtliche 
Einfliisse keineswegs. Denn damit ist nur die Zeitverkiirzung beim 
nbergang vom Zeitlohn in Stiicklohn festgelegt. Zwischen dieaen 
Lohnformen liegt aber noch der Bereich des Pramienzeitlohnes und 
dariiber hinaus der des Pramienstiicklohnes. 

In welcher Weise sich ganz allgemein die Herstellungszeit verkiirzt, 
wenn man vom Zeitlohn ausgehend immer neue Lohnformen mit wach
sendem x unter sonst gleichen Verhaltnissen zur Anwendung bringt, 
welche Form also die Funktion T - t = t(x) annimmt, kann nur ver
mutet werden. Die in der Literatur tiber Verkiirzung der Herstellungs
zeiten bei Anderung von Lohnformen sieh vereinzelt findenden An
gaben sind deshalb ganzlieh unzureiehend, weil dabei auBer den Lohn
formen aueh andere Faktoren, wie Organisation, Kalkulationsmethoden 
u. dgl. geandert sind, so daB der Ein£luB des einen oder des anderen 
Faktors unsieher bleibt. Aber selbst wenn diese Schwierigkeiten 
umgangen werden konnten, wiirde mit der allgemeinen Frage der 
Wirkung der Lohnform eine Reihe anderer Fragen unzertrennbar 
verkniipft sein, so etwa die, ob nicht Gewohnung an eine bestimmte 
Lohnform einen Teil der Arbeiterschaft etwas abstumpft. 

Es ist aueh moglieh, daB der Ansporn der scharferen Lohnformen 
auf einzelne Arbeiter so groB ist, daB ihr Organismus infolge t"beran
strengung geschadigt oder friihzeitig verbraucht wird, was unbedingt 
verhiitet werden mtiBte. 

Aueh der verschiedenartige EinfluB der Arbeitslange und die auf
tretenden Ermiidungserscheinungen wiirden Beachtung verdienen. 

1) Dr. Ludwig Bernhard, Handbuch der Lohnungsmethoden, S.68ff. 
2) Taylor, Shop management; deutsch yon A. Wallichs, II. AufL, S. 36. 
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Es kann keine Rede davon sein, daB hier iiber diese Punkte 
irgendwelche durch Versuche begriindete Angaben gemacht werden 
konnen1). 

Man wird daher am besten auf die Erorterong dieser Fragen vor
laufig ganz verzichten und sich vielmehr darauf beschranken miissen, 
den wahrscheinlichswn Fall durch logische Vberlegung herauszufinden 
und hierfiir ein einfaches Beispiel durchzurechnen. :qie Diskussion 
des durchgefiihrten Beispiels wird nicht nur die Wirkung der Ver
anderung der Funktion T - t = I(x), sondern auch den EinfluB der 
anderen Faktoren auf die Arbeitskosten iibersehen lassen. 

Zunachst laBt sich sagen: Bei allen, also auoh linearen Lohnformen 
wird die Verkiirzung der Herstellungszeit mit waohsendem Lohnfaktor 
nicht prozentual immer groBer werden konnen, denn das ware gleioh
bedeutend mit der Tatsaohe, daB sohlieBlich bei einem endliohen Wert 
von x eine Reduktion der Herstellungszeit auf Null eintreten wiirde. 
Da vielmehr -jedem Arbeitsstiick ein Minimum der Herstellungszeit; 
zugeordnet ist, so wird selbst die Anwendung der scharfsten Lohn
form eine weitere Zeitverminderullg nicht ergeben~ 

Man kann sich weiter vorstellen, daB bereits der Vbergang VOll1 

Zeitlohn zu einem Pramienlohn mit niedrigem Lohnformfaktor x 
einen starkell Anreiz zur Verkiirzung der Herstellullgszeit auszuiiben 
vermag und daB diesel' Ansporn bei groBerem x nachlaBt. 

Ferner ist es wahrscheinlich, daB anfangs in der Nahe del' Grund
zeit T die Moglichkeit zur Verkiirzung del' Herstellungszeit groBer ist 
als in den Fallen, in welchen bereits eine erhebliche Zeitverkiirzung 
erzielt ist. 

Es wird sich also zeigen, daB die Verkiirzung der Herstellullgszeit 
beim tTbergang vom Zeitlohn zu scharferen Lohnformen zunachst 
sta.rker und schlieBIich langsamer zunimmt, und zwar, ",ie geschiIdert., 
aus doppeltem Grunde. 

Bei diesen Annahmen ist vorausgesetzt, daB der normale Verlauf 
der Kurve '!' - t = I (x) nicht duroh Eingriffe besonderer Art gestort 
wird, wie etwa durch Herabsetzung del' kalkulierten Zeiten, falls 
sie del' Betriebsleitung zu hoch erscheinen. Auf diesen Punkt wird 
spateI' eingegangen werden-: 

Vbertragt man diese Gedanken auf die in Fig. 4 gewahlw 
graphische Darstellung der Funktion, so erhii.lt man Verkiirzung del' 
Herstellungszeit eine gekriimmte, nach unten konvexe Kurve, die sioh 
an eine durch den Endpunkt der Verkiirzung gezogene Ordinate an
Bchmiegt und im Punkte 0' cine horizontale Tangente hat. Solche 
Bedingungen werden von den Kurven zweiter Orduung am besten 

1) Die wissenschaftliche Forschung, vor allem die Psychotechnik, findet auch 
bier Aufgaben von praktischer Bedeut.ung. V gl Noten 2 und 3 S. 4. 
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durch eine Ellipse mit dem Scheitel im Punkt 0' erfilllt. Ihre groBe 
Achse liegt in der x -Richtung und ihre kleine Achse in der T - t
Richtung, wie dies das in Fig. 4 eingezeichnete Ellipsenstfick zeigt. 

Dabei sind von dem Punkte 0' aus als Ordinanten die Lohnform
faktoren x und als Abszissen nach links die Zeitverkfirzungen T - t 
aufgetragen. Die Kurve muG durch den Punkt P mit der Ordinate 
x = 1 und der Abszisse T - t = c T gehen. Diese Voraussetzungen 
bedingen die Lage der Ellipse. Die Ellipse wurde deshalb gewahlt, 
weil sie stark gekriimmt ist und deshalb besonders als Grenzfall gelten 
kann. Auch ergeben sich ffir 
sie einfachere Rechnungen. 

Um von einer bestimmten 
Grundlageausgehenzu konnen, 
sei angenommen, die erlauterte 
Kurve stelle tatsii.chlich die 
durchschnittliche Zeitverkfir
zung als Folge verscharfter 
Lohnform entweder fur einen 
oder eine Anzahl Arbeiter dar 
mit dem Vorbehalt, diese An
nahme spater einer Erorterung 
zu unterziehen. L 
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r 
auf irgendwelche Genauigkeit Fig. 4. Annahme tiber Verldirzung der Herstellunga

zeit bel verschiedenen IInearen Lohnformen. 
nicht gestellt werden sollen. 

Vergegenwii.rtigt man sich stets den hypothetischen Charakter 
dieser Kurve, so wird die weitere mathematische Behandlung, die, 
me spater erlii.utert, gewisse Vorteile bietet, keine Bedenken bieten 
nnd nicht zu dem SchluG verleiten konnen, die Ergebnisse seien 
durchaus gesichert. 

AuBerdem wird es durch Ableitung allgemeiner Folgerungen und 
Grundsii.tze nioglich werden, sich also von dieser durch Erfahrungs
werte nicht gestfitzten Annahme wieder frei zu Machen. 

Die Gleichung dieser Ellipse ist mit den Bezeichnungen der Fig. 4 

b2 b2 
(T - t)2 = 2 - • x -- • x2 • 

a a2 
(11) 

Da aber jedem Arbeitsstfick ein Maximum der Zeitverkfirzung zu
steht, dem jedoch jeder Arbeiter je nach seiner Arbeitsintensitat und 
Leistungsfahigkeit verschieden nahekommt und das im Verhaltnis zu 
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der bei Stucklohn erreichten Zeitverkiirzung stehen wird, wird die 
kleine Achse b der Ellipse varia bel und aIs Vielfaches der Zeit c T 
aufzufassen sein. 

Es wird gesetzt 

e ist dabei > 1 . 
Dann wird alIgemein 

(;2(;2 T2 t 2 c2 p2 
(T - t)8 = 2· -a- x - ----aa- x2• (12) 

Die groBe Achse a ist durch die Bedingung bestimmt, daB der 
Wert T - t fur x = 1 den konstanten Wert c T annimmt: 

e2 c2p2 e2 c2 p2 
c2·T2=2-----a at. 

daraus, a = e2 + efeS - 1. (I3) 
Das Minuszeichen stellt eine nicht brauchbare Ellipse dar, wird also 
auBer acht gelassen. 

Setzt man den Wert von a aus GIeichung (13) in GIeichung (12) ein 

so wird (2e2 e2 \ 
(T - t)2 = c2 p2 X - - x2) 

82 + tf e2 I (e2 + ey e2 - 1 )2 

(14) 

Uber den Wert e wird man viell~icht eine ungefahr richtige An
nahme machen konnen. Setzt man e = 1,5, so wftrde, wenn beispieIs
weise bei Stucklohn die Herstellungszeit t gegenuber einer Grund
zeit T von 60 Minuten 40 Minuten betragt, diese sich durch Anwendung 
der schlirfsten Lohnform um weitere 10 Minuten auf 30 Minuten er
maBigen. BeMIt man diese Annahme zur Durchfiihrung des Rech
nungsbeispieIs bei, so ergibt sich nach Umrechnung 

t 
T == 1 - 0"11,146 x - 0,146 x2 • (15) 

Somit ist durch Gleichung (15) del' Wert ~ aIs Funktion von 0 und x 
dargestellt. 

Mit obiger Beziehung geht also die frfther gekennzeichnete Funktion 
G 

I T = I (x, t, fL) 

door in 
G 
lP = I (x, 0, fLl . 
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Nach Gleichung (14) tritt auBerdem ala weitere Variable die GroBe E 

hinzu. 
Setzt man z. B. e = 2, so "eird 

t T = 1 - cYI,072 x - 0,072 x2 • (15a) 

Es andern sich also nur die Faktoren von x und x2 in bestimmter Weise. 
Wie sich dieser EinfluB von E durch eine Parallelrechnung mit den 
Werten der Gleichung (15a.) ubersehen lassen konnte, wird spater 
erortert werden. Der Wert e = 2 durlte im ubrigen schon als auBer
halb der Grenze liegend gelten konnen. 

Nimmt man statt der Ellipse eine andere gesetzmaBige Kurve an, 
so ergeben sich natii.rlich ahnliche Beziehungen. 

In Gleichung (10) ist der Stundenlohn 1 als konstante GroBe auf 
die linke Seite gebracht worden. Es ist aber ein Zusammenhang 
zwischen c und l, also c = f(l) moglich, weil bei groBem 1 der Ansporn 
und damit die Zeitverminderung geringer werden kann. Da man 
aber in der Wahl der GroBe 1, die nur von Angebot und Nachfrage 
abhangig ist, keine Freiheit hat, so durfte sicR eine Erorterung dieses 
moglichen Einflusses erii.brigen. 

Soll die Beziehung zwischen G und den vier, oder da e vorlaufig 
konstant sein soll, den drei anderen variablen GroBen graphisch durch 
eine Flache dargestellt werden, so muB die dritte GroBe angenommen 
werden. Als letztere wird der Arbeitsunkostenfaktor ft gewahlt. Urn 
aber auch den EinfluB der Arbeitsunkosten beurteilen zu konnen, 
wird fUr den Faktor It ein kleinerer und ein groBerer Wert an
genommen. 

Die Unkosten werden in der Praxis haufig meist zwischen 70 bis 
200 v. H. der produktiven Lohne schwanken. Nimmt man schatzungs
weise an, daB die Arbeitsunkosten etwa die Halfte der Gesamt
unkosten ausmachen, so wird ft etwa zwischen den Grenzen 0,33 und 1 
liegen, vielleicht sogar noch uber den Wert 1 hinausgehen. 

Diese beiden Grenzwerte von ft werden daher den Rechnungen 
zugrundegelegt. 

Gleichung (10) 
G t 

11' = x + T (1- x + ,u) 

soIl den Fall darstellen, daB sich die Lohnkostenlinien auf der Ordinate 
der Grundzeit T im Punkte 0 der Fig. 1 schneiden; hierfur sind folgende 
Annahmen auszuwerten: 

1. 
t ~- -
- = 1 - c' 1 146 x- 0 146 x2 T f , , , 

2. a) J.1 = 0,33, b) It = 1. 
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Bemerkenswerl ist, daB Gleichung (15) in bezug auf e linear ist. Ea ge
nilgt daher die Berechnung zweier Werte fur c. 

Es wird c = 0 und c = 0,5 ausgewahlt. 
Die zahlenmaBige Ausrechnung ergibt die in nachstehender Tabelle 1 

vereinigten Werte. 
Tabelle 1. 

G 
Werte fur TT bei gleichen Stundenlohnsatzen (1 = konst.). 

T - I = I (x): Ellipse (nach Gleichung (15) mit 8 = 1,5). 

Lohnform-

II 

a) l' = 0,33 b) I' = 1 
faktor , , - -

x c=o I) = 0,5 1)=0 I) = 0,5 

0,00 1,33 1,33 2,00 

r 
2,00 

0,33 1,33 1,03 2,00 1,50 
0,67 1,33 1,05 2,00 

I 
1,44 

1,00 1,33 

I 
1,17 2,00 

I 
1,50 

1,33 1,33 1,33 2,00 I ],62 
1,67 1,33 1,54 2,00 I 1,80 

Diese so ermittelten Werle l~ fiir die Arbeitskosten sind in Fig. 5 
aufgetragen. 

In der Figur sind ferner diejenigen Kurven eingezeichnet, die die Lage des 
lfinimums der Arbeitskosten mit wachsendem I) darstellen. t 

Das Minimum ist so gefunden, daB Gleichung (10), nachdem die Welte fiir T 
8US Gleichung (15) eingesetzt worden sind, nach z differenziert und der Differential. 
quotient gleich Null gesetzt wurde. 

G t 
Es war W=z+-T(I-z+p.) , 

1 dG d T t 
also wird TT' o,z = 1 + (1 - x +~) d z - T = 0 . 

Fig. 5. Arbeitskoaten. Re18telhmgazeit und LohDfolDl (g\eiche Stunden\ohll8litllel. 
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FUr die Ellipse, Gleichung (15), wird 

d !--
T c 1,146 - 2 . 0,146 x 

d x = 2" Y 1,146 x - 0,146 xz- . 
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Setzt man diesen Wert in obige differenzierte Gleichung ein, so ergibt sich unter 
Fortlassung der Zwischenrechnung fiir die Lage des Minimums der Ausdruck: 

x2 _ x (~±l~ ..L 3_!-146_)' +! __ ~~6_ (I + ,t) = ° (16,) 
2 '4 0,146 4 0,146 ' . 

Das jeweilige Minimum der Arbeitskosten liiBt aich bestimmen, indem man 
den aua Gleichung (16) ermittelten Wert fii.r x in die Gleichungen (10) und (15) 
einsetzt. 

Gleichung (16) liiBt auch durch Einsetzen anderer Werte fur die Faktoren 
von x und x2 etwa gemaB Gleichung (l()a) fUr e = 2 d{1ll EinfluB von B iiberschen, 

An den so gefundenen P1achen ist folgendes charakteristisch: 
1. Die Vbergange von c = 0 auf c = 0,5 sind bei konstant gehal

wnem x, wie auch die Gleichungell (10) und (15) lehren, linear. 

T.b 'n G d G bh 2 . .l'lir c = 0 1st er Wert zr.Y \'on (of roBe:1: una angig 
und konstant. a 1 

3. Der Wert von l; nimmt mit wachsendem c im allgemeinen ab. Da, 

wo dies, wie in Fig, 5 bei der }<'lache fur fl = 0,33 und x = 1,67 nicht 
~er Fall ist, ist die theoretische Grenze uberschritten, bis zu der di(' 
Erhohung der Lohnkosten gerillger ist als die Verminderung der 
Arbeitsunkosten1). In diesem :Falle bewirkt also eine Verkurzung def 
Zeit eine ErhOhung der Arbeitskosten G. 

Hiermit durfte erwiesen sein, daB es in der Tat fur ganz bestimmt(· 
Verhaltrusse, gekelluzeichnet durch die Faktoren f1, c und den Verlauf 
der Kurve T - t = I (x) je eine wirtschaftlichste Lohnform gibt. 

Die gunstigste Lohnform ist daher im vorliegenden Fall von der 
GroBe des Faktors c unabhangig, wie aus Gleichung (16) und Fig. [) 
hervorgeht. Dies besagt: 

Unter der getroffenen Annahme, daB E = 1,5 2) ist und sich dit
Lohnkostenkurven samtlich in einem Punkt der Ordinate fUr dip 
Grundzeit T schneiden, gibt es fur eine bestimmte Hohe fll T der 
Arbeitsunkosten nur eine bestimmte Lohnform, die ein Minimum del' 
Arbeitskosten bedingt. 

Bedeutungsvoll ist weiter, daB sich die Lage des Minimums unter 
dem EinfluB von fl verschoben hat: 

Es ergeben sich namlich in Fig. 5 die geringsten Arbeitskosten 

fur f1 = 0,33 bei x = 0,42 

und fur fl = 1 bei x ='0,63 

1) Vgl. S. 17 und 18. 
2) VgL S.24. 
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Das Minimum verschiebt sich also mit wachsenden Arbeitsunkosten 
nach rechts. Wird, femer die Rechnung fur andere Annahmen von e, 
etwa e = 0,75 und e = 2 durchgefuhrt, 'so ergibt sich, daB die Arbeits
kosten fur die kleineren Werte von e durch ein kleineres x und fur die 
groBeren Werte von e durch ein groBeres x zu cinem Minimum werden. 

Wenn man schlieBlich fiir die Zeitverkiirzung T - t = f(x) nicht 
eine Ellipse, sondern eine weniger stark gekriimmte Kurve annehmen 
wiirde, fiir welchen Vergleich von der Wiedergabe eines Beispiels ab
gesehen ist, so wiirde hierfiir das Minimum noch etwas weiter nach 
rechts wandern. 

1m ubrigen diirfte wohl die Ellipse insofern einen Grenzfall dar
stellen, als die wirklichen Kurven der Zeitverkiirzung tatsachlich 
flacher verlaufen werden. 

Weitere Schlusse werden im Zusammenhang gezogen. 

2. Ermittlung fur ungleiche Stundenlohnsatze. 
Bei den bisherigen Ableitungen ist angenommen, daB sich die Lohn

kostenlinien samtlicher Lohnarten in einem Punkte schneiden und daB 
die Abszisse dieses Punktes die durch die Betriebsvorkalkulation er
mittelte Zeit, die fur die HerstelIung des Stuckes im Zeitlohn gebraucht 
wird, darstellt (Fig. 1). Dies bedeutet, daB die Kalkulation nicht nur 
die HerstelIungszeit eines Werkstuckes einheitlich ermittelt, sondeni 
daB sie auch bei der Umrechnung der Zeit auf die Lohnkosten einen 
einheitlichen Stundenlohnsatz zugrunde legt, gleichgiiltig, ob die eine 
oder andere Lohnform zur Anwendung kommt. 

Diese Annahme war die Voraussetzung fur aIle Schlusse1). 

Sie ist zwar einfach und fur eine erste Rechnung geeignet, sie wird 
aber meist nicht zutreffen. 

StelIt man sich vor, daB eine Fabrik oder ein Arbeiter von einer 
linearen Lohnform, etwa dem Stucklohn, auf eine andere, etwa den 
Pramienzeitlohn, ubergehen solI, so ist es wahrscheinlich, daB der ein
zelne Arbeiter auch bei der neuen Lohnform wenigstens angenahert 
den gleichen Stundenverdienst wie vorher erzielen wilI 2). Dies ist aber, 
wie Fig. 1 zeigt, nicht moglich, selbst wenn der Arbeiter bei der neuen 
Lohnform das gleiche leistet. 

Die Folge ist, daB die Kalkulation der Lohnkosten anders erfolgen 
muB. 

l} In der Literatur ist die entscheidende Bedeutung, die der einheitlichen 
Art der Kalkulation zukommt, bisher meist iibersehen; vgL z. B. B. Schwarze. 
Annalen fiir Gewerbe und Bauw.esen 1910, Bd. ti6, S. 2251!. 

I} Da8 Schwierigkeiten entstehen, wenn dies Bestreben verhindert wird, ist 
natiirlich, geht aber auch aua vielen Veroffentlichungen hervor; vgl. z. B. Dr. 
Ludwig Bernhard, Handbuch der Lohnungsmethoden 1906, S. 9. 
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Rierfur bieten sich zwei Wege: Entweder erfolgt die Ermittlung 
der Grundzeit nach den gleichen Annahmen wie vorher und die Rohe 
des Stundenlohnes wird verandert, oder aber der Stundenlohn wird 
beibehalten und die Grundzeit anders errechnet. 

Der erste ist der zweckmaBigere Weg und soIl deshalb den 
folgenden Ableitungen zugrunde gelegt werden. 

Diesen Fall der ungleichen Stundenlohnsatze vemnschaulicht Fig. 6 
als allgemeinste Form der Darsteilung der Lohnformen bei Annahme 

Fig. 6. Grllphische ErmittIung der Arbeitskosten bel gegebenen 
Lohnformen, Herstellnngszeiten nnd Arbeitsunkosten. 

Iinearer Funktionen L = f(t), wobei zunachst lediglich der Verlauf 
der Lohnkostenkurvenschar 4 zu beachten ist. Es moge bereits hier 
darauf hingewiesen werden, daB von diesem wichtigen Fall noch im 
zweiten Kapitel Gebrauch gemacht werden wird. 

Es sei die Grundzeit wieder mit T bezeichnet, wahrend der Wert 
und damit die fruher allgemeingultige Bezeichnung 1 fur den fruher 
stets gleichen Stundenlohnsatz fur aIle Lohnformen dies mal nur fur 
Stucklohn bestehen bleibt. Der nunmehr veranderliche Stundenlohn
satz fur die beliebige Lohnform L moge mit lz benannt sein. 

Es sind aber bei Annahme linearer Lohnformen nicht alle Grollen frei 
wii.hlbar. Liegen z. B. die Lohnkosten J} bei einer beliebigen Zeit, etwa der Grund
zeit T fur die einzelnen Lohnformen fest, was durch freie Wahl geschehen kann, 
so kennt man auch die Lohnkosten L' in Abhangigkeit von Faktor x, also die 
Funktion L' = I (x). Diese ist in Fig. 6 durch Kurve 2 ala beliebig angenommen 
veranschaulicht. 
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Durch Ziehen der Horizontalen durch a, e, .•. erhilt man die Punkte A'. 
C', •.. , denen hestimmte Faktoren :1:0 , Xl' ••• zugeordnet sind, wodurch die 
!.age der Lohnkostenlinien A A', 00' • ... bestimmt ist. 

Ein besonders einfach erscheinender Fall ist in Fig. 7 dargestellt, 
bei welcher angenommen ist,. daB sich aamtliche. Lohnkostenkurven 
in einem Punkte Z schneiden, welcher die Grundzeit P in die beiden 
Strecken P' und T teilt. 

Zur Konstruktion der Figur ist zu bemerken: 
Es gilt die Proportion 

0'0' AO 

oder 

0. 

Daraus ergiht sich 

lJDeare Lohnformen bei gegebenem Schnlttpunkt z. 
(Ungleiche StundenlohnSitze.) 

xT 
'=I-x' 

Eine Linie durch den auf diese Weise gefundenen Punkt Oil und Z stellt dann 
die Lohnform mit dem gewiililten X dar. 

In der Figur sind die Lohnformen von X = 0 bis x = 1,66 eingezeichnet. 
In diesem FaIle wurde nicht von der Funktion L' = I (x), Bondern von der 

VorausBetzung eines gemeinsamen Schnittpunktes Z ausgegangen und dadurch 
die Funktion L' = f (x) bestimmt. Sie ist in Fig. 7 graphisch ermittelt. Es 
zeigt sich, daB sie keine gerade, sondern eine nach untElD konvexe Kurve ist. 

Wiirde man nicht von der VoraUBBetzung €lines gemeinsamen Schnittpunktes, 
sondern. von derjenigen einer geraden Linie fiir die Funktion L' = f (x) aus
gegangen sein, so bitten sich vielleicht auch einfache Rechnungen ergeben. Do. 
aber, wie erwii.hnt, aus den Rechnungen nur Schliisse mehr qualitativer Art ge
zogen werden Bollen, geniigt die Durehrechnung des eraten Beispiels durchaus. 

Die allgemeine GIeichung 6 der Lohnformen, auf diesen Fall an
gewendet, lautet 

L=12 t +<T-t}lzx. 
In dieser Gleichung muB lill durch bekannte GroBen ausgedrflckt werden, 
die sioh aua der .Ahnlichkeit der Dreiecke OG'Z und BOZ ergeben. 
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Es ist 

oder 

Daraus ergibt sich 

00' 'l 

BO =T' 

Tl. - Tl 'l 

Tl- -Tlz; = iji' . 
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(17) 

Zu den Lohnkosten treten die Arbeitsunkosten S. Diese werden fUr 
t = T wie friiher S' = I-' t T, da der fur Stueklohn geltende Wert genau 
dem aueh friiher mit I bezeiehneten Wert gleieht. 

Es wird also wieder 

und 

Mit dem Wert der Gleiehung (17) geht die allgemeine Gleiehung (10) 
der Arbeitskosten tibEy' in 

'l + p' 'l + p' o = l· p' + X'l • t + I· p' + X'l • (P - t) x + I-'l t (IS) 

oder 

I+T I+ T' o 'l t 'l 
l T = p'-- . x + T ~ (I - x + 1-') • (19) 

-+x -+x 
'l 'l 

Urn nunmehr ein Bild iiber die ffir den Untemehmer giinstigste 
Lohnform zu gewinnen, sei in gleieher Weise wie friiher verfahren: 
Man nimmt wieder ffir die Verkiirzung der Herstellungszeiten in Ab
hangigkeit von der Lohnform x ein Beispiel an, und zwar das gleiehe 
wie friiher, nam1ieh eine Ellipse naeh Fig. 4 mit E = 1,5. 

Es ist a.Iso Gleiehung (15) 

t 
T = 1 - cYl,146 x - 0,146 x2 

mit Gleiehung (IS) zu verbinden. 
Werden ferner die Annahmen ffir I-' = 0,33 und I-' = 1 beibehalten, 

80 andert sieh im Prinzip an der friiheren Reehnung niehts. 
Der Untersehied besteht nur darin, daB hier eine weitere Voraus

setzung iiber die Lage des Punktes Z Fig. 7, also die GroBe von 'l ge
troffen werden muB, da die beiden Variabeln, nii.m1ieh x und c bereits 
dureh die friihere Reehnung festliegen. 
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Ale solche neue Annahme solI hinzukommen 

~ = 0,25 

oder 
T' 
-=3. 

1: 

Dieser Wahl des Wertes von T' kommt eine entscheidende Bedeu-
1: 

tung zu, wie sich spater im zweiten Kapitel ergeben wird. 

Rier sei nur darauf aufmerksam gemacht, daB der Wert ; kleiner 

sein solI als der Wert von c (z. B. 0,25 gegen schatzungsweise 0,33)1). 
Die errechneten Werte sind wieder in gleicher Art wie frtiher 

in der nachstehenden Tabelle 2 zusammengefaBt. 

Tabelle 2. 

Werte fur l~ bei ungleichen Stundenlohnsatzen 

(z = 1 1: + T') 
~ T' + Xl 

T - t = t (x) : Ellipse (nach Gleichung (15) mit e = 1,5). 

-) "~O.33 d ------
Lohnform· b) fJ = 1 

faktor 

I x /)=0 c=o C = 0,5 c = 0,5 

0,00 1,77 1,77 I 2,67 
--I~ 

2,67 
0,33 1,60 1,24 I 2,40 1,80 
0,67 1,45 1,14 2,18 1,57 
1,00 1,33 1,17 2,00 1,50 
1,33 1,23 1,23 I 1,85 1,49 
1,67 1,14 1,32 1,71 1,54 

Die Tabellenwerte finden sich in graphischer Form in Fig. 8 wieder. 
Auch die Minimumkurven wurden wie fruher ermittelt: 

Gleichung (18) l1iBt sich mit dem Wert T' = 3 in der Form schreiben 
T 

G 4 t 4 
l T = 3 + x . x + T 3+ x (1 - x + /1) (19a) 

d'!: 
t 

Setzt man in diese Gleichung den bereits fruher ermittelten Wert fUr dx ein, 

1) VgI. S. 21. 
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80 erhalt man ffir den jetzigen Fall entsprechend der Gleichung (16) fur die Ellipse 
c x2 (0,84 + 0,14611) + (/1 + 1) (1,146 x - 0,146 x2 (i- - ex (6,022 + 1,084,1') 

+ 1,719 C (/1 + 1) == O. 
Fur diese Minimumkurve sind einzelne Werte ermittelt und nach Eintragung 

in Fig. 8 durch die strichpunktierte Kurve verbunden. 

Fig. 8, giiltig fur den Fall ungleicher Stundenlohnsatze, weist gegen
uber Fig. 5, giiltig fur den Fall gleicher Stundenlohnsatze, erhebliche 
Unterschiede auf: 

2,67 

Fig. 8. Arbeitskosten, Herstellungszeit und Lohniorm, (ungieiche StundeniohnsAtze, 
gemeinsamer Schnittpunkt Z). 

Zunachst ist das Minimum der Flachen nicht mehr von c unab
hangig. Wurde man ferner der Fig. 8 eine Abbildung gegenuber
stellen, der unter sonst gleichen Voraussetzungen fur die Zeitver
kurzung T - t = t(x) statt einer Ellipse (Fig. 4) eine weniger stark 
gekrummte Kurve zugrunde gelegt ware, so wiirde sich das Minimum, 
ahnlich wie bereits fur Fig. 5 erwahnt, weiter nach rechts verschieben. 

Ferner erkennt man, daB die Flachen der Fig. 8 gegenuber denjenigen 

der Fig. 5 verwunden sind. Diese Verwindung erfolgt um die l~-Linie 
fur Stucklohn (x = 1), die in beiden Figuren die gleiche Lage hat. Die 
Horizontalen der Fig. 5 fur c = 0 und damit die hinteren Teile der 
Flachen sind in Fig. 8 schwach gekriimmt und erscheinen um den 
Kurvenpunkt fur x = 1 gedreht. Auch die vorderen Teile der Flachen 
fur groBeres c haben eine Verdrehung erfahren, die indessen geringer 
ist als die der Teile der Flachen- fur kleineres c. 

Schilling, Lohnmethoden. 3 
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Es wird dadurch anschaulich gemacht, weshalb nunmehr die 
l\'linimumlinien in Richtung der wachsenden x verschoben erscheinen 
und weshalb das jeweilige Minimum nicht mehr yom Faktor c unab
hangig ist. 

Auch die absolute GroBe der Lohnkosten hat sich wesentlich geandert. 
FUr den Stucklohn ergeben sich im Vergleich zu Fig. 5 dieselben 

Ergebnisse. Arbeiten in LohnIormen x < I werden teurer, in Lohn
formen x > I billiger. 

Es bedarf keines besonderen Beweises, daB, wenn der Schnitt-

punkt Z noch weiter nach links rUckt, der Wert ~ also groJ3er wird, 

sich diese Erscheinungen unter sonst gleichen Verhaltnissen in verstark
tern MaJ3e zeigen. 

Die Ableitungen sind im ubrigen in ihrer Giiltigkeit nicht auf 
einen einzeln~n Arbeiter beschrankt. Sobald fur eine Fabrik Mittel
werte fur c und ft vorliegen und die Bedingung gestellt ist, daB die 
Lohnform, also der Faktor x, fur die ganze Fabrik einheitlich sein soIl, 
lassen sich die Ergebnisse auch auf die Fabrik als Ganzes anwenden,.so 
etwa bei der wichtigen Frage, wie groJ3 die Differenzen in den Arbeits
kosten eines Jahres zwischen der wirtschaftlich giinstigsten und anderen 
Lohnformen sind. 

Zur Erlauterung moge als Beispiel eine Fabrik von a = 1000 produktiven 
Arbeitern angenommen sein. 

Der Mittelwert samtlicher Arbeitskostenfaktoren sei It. 
Die Jahresarbei~kosten der Fabrik seien mit I G bezeichnet. 
~ur Losung der Frage Mnnen die Arbeitskostengleichungen (10) fiir gleiche 

und (19) fiir ungleiche Stundenlohnsat,ze benutzt werden, welche in allgemeiner 
Form lauten: G 

1 T = I (x, c, It) , 

oder, da It und c in vorIiegendem FaIle konstante Mittelwerte sein sollen, 
G 

1 T = I (x) . 

Die Gleichung gilt Bowohl fiir jedes beliebige einzelne Werkstiick, also auch 
fiir eine Summe solcher Werkstiicke und im besonderen fiir so viele, wie ein 
Arbeiter oder auch die Gesamtzahl alIer produktiven Arbeiter einer Fabrik im 
Laufe eines Jahres anfertigt. Es wird also in der linken Seite der GIeichung G 
durch I G und 1 T durch a 1 2' T ersetzt werden k01Jllen. Man erbalt also 

G IG 
(20) 

Bei Benutzung dieses Ausdruckes ist folgendes zu enyiigen: 
In einer Fabrik ist nicht die Summe der Grundzeiten IT, sondern die Summe 

der tatsachlich geleisteten jahrIichen Arbeitsstunden It bekannt und konstant. 
Die kalkulierte Herstellungszeit I T dagegen schwankt und ist auBer bei dem 
Grenzfall Zeitlohn stets groBer als die tatsachIiche It. Beide GroBen sind durch 
Gleichung (15) miteinander verkniipft: 

It = IT.!' (fl, c, x) 
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oder, da p und c konstant, 
It = IT· f (x). 

Wenn man mit Hilie dieses Ausdruckes in GIeichung (20) IT durch It ersetzt, 
80 kann. man allgemein die Jahresarbeitskosten in Abhiingigkeit von :r; finden. 

GIeichung (20) geht daher tiber in 
t 

IG IG.f(x) 2G' T 
a.l.2T= a·l2t =a.l.2t· (20 a) 

Wird nun mit Hille dieser GIeichung der Vergleich angestellt, wie sich die 
Jahresarbeitskosten 20 mit der Anderung von:r; erhOhen oder erniedrigen, so ist zu 
bedenken, daB die Fabrik je nach der GroBe des Lohnformfaktors in der konstanten 
Zeit 2 t eine mehr oder weniger groBe Anzahl von Werkstticken fertigstellen wird, 
weil der Wert von 2 T sich mit :r; andert. Ein Vergleich kann aber gemaB GIei
c;hungen (10) und (19) nur fUr gleiche Leistung (d. h. gleiche Anzahl von gleichen 
Werkstiicken), also fiir eine konstante Grundzeit T oder 2 T geIten. 

IO~ 
Der Ausdruck a. I. ~ t muB daher ffir Vergleichszwecke noch auf gleiche 

Leistung, also auf gleiche Grundzeit T reduziert werden. Ala eine seiche kon
stante Grundzeit kann z. B. It gewahIt werden. Die sich durch die Reduktion 
ergebenden Jahresarbeitskosten seien 2 Or genannt. 

Den Reduktionsfaktor findet man dann durch die Beziehung: 
2Gr 20 t 
--t-='.r zu fji' 

GIeichung (20a) geht dann Uber in 
IG 4Gr 

alIT=al2t' (21) 

NaturgemaB wird die Fabrik zur ErIedigung diesergleichenLeistung jenach demLohn. 
formfaktor x verschieden lange Zeit brauchen, beim Zeitlohn mit I T am li£ngsten, 
beim StUoklohn dagegen c • 2 T Stunden weniger. Da fUr Zeitlohn 2 t = I T wird, 
stellt Gr die auf den Zeitlohn reduzierten Arbeitskosten dar. Die sich fUr den Ver· 
gleioh ergebenden Werte von 40r werden also die untere Grenze darstellen. 

Der Wert von 4t kann zu rund 2700 Stunden gerechnet werden (300 Arbeits
tage zu durchschnittlich 9 Arbeitsstunden). 

Mit dieser Annahme und l = 0,90 M. wird 
IGr _ 4G, N 2Gr a i 2' t - 1000· 0,90 • 2700 = 2400 000 (22) 

Man kann daher das Resultat unmittelbar aus den Figuren 5 oder 8 ablesen. 

Nur stellen jetzt die Ordinaten den Wert 2 4/}; 000 in Mark dar. 

Setzt man den Fall der Fig. 8 mit p = 1 und c = 0,5 voraus, und geht 
das Untemehmen vom StUcklohn zu Pramienzeitlohnformen zuerst mit x = 0,66 
lmd dann mit x = 0,5 Uber, so steigen im ersten Falle die Arbeitskosten um etwa 
168 000 M., im zweiten um etwa 360000 M. 

Ergibt also das Untemehmen bei einemKapital von 3 Millionen Mark beim StUok· 
lohn einen Reingewinn von z. B. 300 000 M., so sinkt dieser beim Pramienzeitlohn mit 
dem Lohnformfaktor x = 0,6f1 um etwa 56%, wi£hrend sioh beim Pramienzeitlohn mit 
dem Lohnformfaktor x = 0,5 sohon ein VerIust von 60 000 M. ergeben wiirde. 

Andererseits wtirde im FaIle der Fig. 5 bei Pramienzeitlohn 0,66 um 144 000 M. 
und bei Pramienzeitlohn mit dem Lohnformfaktor x = 0,5 um 36 000 M. billiger 
alB im StUcklohn fabriziert. 
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Reduziert man die Arbeitskosten ~ G nicht auf Zeitlohn, sondem auf Stiick
lohn, so verdoppeln sich, da c = 0,5 angenommen war, die errechneten Zahlen. 
Zwischen diesen beiden Grenzen werden die wirklichen Zahlen liegen. 

Die Verhiiltnisse konnen also, wie die beiden Beispiele zeigen, ganzlich ver
Bchieden sein. Man darf femer nicht iibersehen, daB in die Rechnung nur Mittel
werte von P. und c eingefiihrt sind. Wiirde man jeden Arbeiter einzeln behandeln 
oder wenigstens die Werkstatt in Gruppen gleicher p. und c einteilen, und keine 
einheitliche, Bondem die fiir jeden Arbeiter oder jede Gruppe jeweils giinstigste 
Lohnform in Vergleich stellen, so wiirden die Differenzen noch groBer ausfallen. 

Wie bereits erwii.hnt, kommt es bei obigen Zahlen im Sinne der ganzen 
Untersuchung weniger auf ibre absolute GroBe als auf die Gewinnung eines an
genii.herten Ma.Bstabes und einer Anschauung iiber ibre GroBenordnung an. 

Allgemein laBt sich sagen, daB man bei der Wahl einer Lohnform, 
die nur wenig von der des Minimums verschieden ist, keine allzugroBe 
Steigerung der Arbeitskosten zu befiirchten hat. Ihre Kurve verlauft 
namlich in der Nahe des Minimums flach. Da aber diese Kurve, je 
weiter sie sich yom Minimum entfernt, um so starker ansteigt, kann man 
schwerwiegende Fehler in der Wahl der Lohnform begehen. 

Wenn ffir Verhaltnisse, wie sie Fig. 6 zeigt, und fur noch allgemeinere 
Beziehungen die Rechnung zu verwickelt wird oder versagt, fiihrt das 
graphische Verfahren zum Ziel, das in Anlehnung an Fig. 6 erlautert 
werden soIl Dabei ist noch linearer Verlauf der Lohnkosten- (L-) kurven 
in Abhangigkeit von der Herstellungszeit t angenommen. 

FUr die graphische Losung mussen ferner die Kurven der Verkurzung 
der Grundzeiten in Abhangigkeit von der Lohnform, also mit den 
friiheren Bezeichnungen T - t = I (x) (Kurve 1) und die Lohnkosten L' 
beispielsweise bei der Gnuhdzeit ebenfalls in Abhangigkeit von der Lohn
form, also L' = f(x) (Kurve 2) bekannt sein. 

SchlieBlich wird bei linearem Verlauf der Abhangigkeit des Arbeits
unkostenfaktors von der Herstellungszeit der Wert desselben etwa ffir 
die Grundzeit oder aber bei nicht linearem Verlauf obiger Funktiorr 
die Beziehung I-' = I(t) gegeben sein mussen (Kurve 3). 

Die graphische Ermittlung der zu ciner beliebigen Lohnart ge
hOrigen Arbeitskosten G geschieht dann folgendermaBen: 

Die I;Iorizontale durch den eine beliebige Lohnform mit dem Faktor Xl 

darstellenden Punkt g treffe die Kurve 1 in h. 
Ebenso moge die Vertikale durch den die gleiche beliebige LOhnform 

darstellenden Punkt K die Kurve 2 in e treffen. Indem man die Hori
zontale durch e zieht, erhalt man auf der Linie 0' A' den Punkt E'. 
Mit diesem Punkt und dem Lohnformfaktor Xl kann nunmehr die Lohn
kostenlinie E' E der Lohnform Xl gezogen werden. 

In der gleichen Weise laBt sich die ganze Kurvenschar 4 der Lohn
kostenlinien finden. 

Die Senkrechte in h trifft den Punkt G der Lohnkostenlinie E'E. 
Zu den Lohnkosten G H ist die senkrecht darunter liegende GroBe K L 
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der Arbeitsunkosten zu addieren. Die Strecke H M stellt dann die 
gesuchten Arbeitskosten G dar. Die Punkte M liegen auf einer Kurve, 
die die Abhangigkeit der Arbeitskosten von del' Lohnform zeigt. Die 
Kurve erscheint verzerrt, da die Zunahme del' Abszissen nicht gleich
maBig mit x erfolgt. Gleichwohl hnn das Minimum del' Arbeitskosten 
abgelesen werden. 

Trifft die Voraussetzung linearer Lohnformen nicht zu, so muB der 
Veriauf der Kurvenschar 4 in anderer Weise entweder ebenfalls durch 
ein mathematisches Gesetz odeI' durch andere bestimmte Annahmen 
festgelegt sein, und statt der Kurve 1 (T - t) = f(x) die Verkiirzung 
der Herstellungszeit als Funktion del' Lohnformen vorliegen. 

Die Kenntnis der Kurve 2 eriibrigt sich dann. 
Diesen graphischen Weg von Anfang an einzuschlagen wurde ver

mieden, weil die analytischen Ableitungen weitergehende Schliisse darauf
hin zulieBen, welche Einfliisse auf die giinstigste Lohnform einwirken. 

3. Folgerungen. 

lao Den groBten EinfluB auf die giinstigste Lohnform hat die jewei
lige Hohe der Arbeitsunkostell ausgedriickt durch den Faktor p... Wenn 
diese ansteigen, verschiebt sich die giinstigste Lohnform nach der Rich
tung des wachsenden x. 

In den Fig. 5 und 8 liegen die Minimumkurven fiir p.. = 0,33 be
trachtlich weiter links als fiir p.. = 1. In vielen Betrieben wird die Diffe
renz zwischen groBtem und kleinstem Wert des Unkostenfaktors p.., 
die hier mit 0,66 angenommen ist, viel groBer sein!). Daher riicken auch 
die Werte von x fiir die Minima weiter Ituseinander. 

1 b. Diejenigen Arbeiter, welchen ein groBes Kapital mit hohen Amor
tisations- und Verzinsungskosten anvertraut ist, also Maschinenarbeiter, 
haben erheblich hohere Arbeitsunkosten als Handarbeiter (Schlosser 
und Monteure). 1m besonderen bezieht sich dies auf diejenigen Ar
beiter, die sehr groBe odeI' mehrere Maschinen bedienen. Deshalb wird 
bei Annahme sowohl gleicher als ungleicher Stundenlohnsatze zutreffen, 
daB fiir erstere eine scharfere meist iiber den Stiicklohn hinausgehende 
Lohnform, fiir letztere eine schwachere, also eine Pramienzeitlohn
form vorteilhaft ist. 

2a. Die absolute GroBe des Faktors c, die, wie in del' Einfiihrung 
bereits ausgefiihrt ist, in den meisten Fallen etwa zwischen dem Werte 0,33 
und 0,5 zu schwanken scheint, hat auf die Lage des Arbeitskostenmini
mums in Abhangigkeit von der Lohnform um so groBeren EinfluB, 

1} Vgl. z. B. Dr.-Ing. Georg Schlesinger, Selbstkostenberechnung im 
lIaschinenbau. Julius Springer, Berlin 1911, S. 85: "Es stehen unter Umstanden 
40 v. H. Unkosten z. B. in der Lackiererei gegen 500 v. H. in einer Schmiede 
mit Schnellpressen." 
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je mehr der Wert ~ von Null sehr verschieden ist, also bei ungleichen 

Stundenlohnsatzen. 

Iat unter den Annahmen der Fig. 4 ~ = 0, so bleibt der fiir das 

Minimum geltende Wert von x konstant, wie Fig. 5 zeigt. 
Indessen ist, wie eingehend erlautert, der Fall der ungleichen Stun

denlohnsatze der allgemeinere und wichtigere. Rierfiir laBt sich aus 
Fig. 8 die Folgerung ableiten, daB mit wachsendem c, also mit wachsen
der Arbeitsintensitat des Arbeiters die wirtschaftlichste Lohnform sich 
in Richtung des Koordinatenanfangspunktes verschiebt. 

Nimmt ~ groBere Werte an, etwa 0,5 und dariiber, so werden 

fUr den Unternehmer die scharferen Lohnformen immer giinstiger, da 
nunmehr bei der Verminderung der Grundzeit der Schnittpunkt Z nicht 
mehr erreicht werden kann. Trifft dies zu, so W'ird sich der Bereich 
der giinstigsten Lohnformen verschieben. Wahrend in den gewahlten 
Beispielen die giinstigste Lohnform etwa zwischen den Faktoren x = 0,33 

und 1,33 liegt, wird fiir ; >0,5 zwar der Abstand zwischen den. giin

stigsten Lohnformen, der hier 1 betragt, ungefahr derselbe bleiben, aber 
fiir die niedrigste giinstigste Lohnform wird x > 0,33 sein. Diese GroBe x 

hangt also von der GroBe ~ abo 

DaB man den Bereich derartig scharfer Lohnformen am besten 
meidet, bedarf keiner Erorterung. Um aber die verschiedenen Lohnformen 
miteinander konkurrieren zu lassen, ist man an bestimmte Grenzen fiir 

; gebunden, die etwa zwischen ; = ° und; = 0,5 liegen. Der letzte 

Wert ist bereits sehr hoch gegriffen. 
Diese Ergebnisse werden bei Beurteilung von zur Zeit angewendeten 

Ent16hnungsmethoden im II. Kapitel benutzt werden. 
2b. Die Rohe der Arbeitskosten wird im allgemeinen mit wachsen

der Arbeitsintensitat, also mit steigendem c abnehmen. Es sei wieder
holt, daB diese Abnahme fiir eine bestimmte Lohnform linear ist, wie 
die beziigliche Gleichung (15) lehrt. Ein groBes c wird daher stets er
wiinscht sein. Die Figuren zeigen aber auch Falle, daB die den Wert 

l ~ fiir ein konstantes x darstellende Ordinate mit steigendem c zunimmt. 

Vor allem ist dies der Fall bei scharfen Lohnformen und niedrigen 
Arbeitsunkosten. Fiir letztere waren also scharfe Lohnformen unbedingt 
zu vermeiden. 

2c. Die Moglichkeit, die Rerstellungszeit stark zu verkiirzen, ist 
bei den in industriellen Unternehmungen vorkommenden Arbeiten 
verschieden groB. 
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Bei Arbeiten an Werkzeugmaschinen entfallt ein sehr groGer Teil 
der Arbeitszeit auf die reine Maschinenarbeitl). Wahrend dieser Zeit 
hat der Maschinenarbeiter MuGe zum Ausruhen IDld zur Vomahme alier 
der Verrichtungen, die nicht zur eigentlichen Arbeit gehOren. 

Nennt man "Leergang" die Zeit der Arbeitspausen und "Leergangs
faktor" den Quotient aus Leergangszeit durch gesamte Arbeitszeit, so 
ist der Leergangsfaktor aus dem angefuhrten Grunde bei Maschinen
arbeitem erheblich kleiner als bei Handarbeitem. 

Der Faktor betragt nach Selter2) 

bei groGen Arbeitsmaschinen (groGe Hobelmaschine) 
bei mittleren Arbeitsmaschinen (mittlere Hobelmaschine) 

. fast 0,0 
" 0,2 
" 0,6 

daruber. 
bei kleinen Maschinen . . . . . . . . . . . . . . . . 
bei feinen und komplizierten Arbeitell (Handarbeit) 1,0 und 

Obschon die Zeitverminderung nicht aliein.vom Leergangsfaktor ab
hangt, wird doch Handarbeitem eine starkere Verkurzung der Herstel
lungszeit, also ein groGeres c erreichbar sein, als Maschinenarbeitem. 

Also wird besonders bei Maschinenarbeitem, bei denen sich nur eill 
relativ kleines c erzielen laGt, fur welches das Minimum weiter rechts 
liegt (vgl. Fig. 8), die Anwendung schiirferer Lohnformen oder fur den 
Fall ungleicher Stundenlohnsatze die Verlegung des Punktes Z nach 
rechts geboten sein. Von dieser Folgerung wird im II. Kapitel Ge
brauch gemacht werden. 

Auf eine weitergehende Behandlung dieser Frage an sich und im 
besonderen, wie die Leergangszeiten vermindert werden konnen, eine 
Aufgabe, die mit dem Taylorschen Arbeitssystem zusammenhangt, 
moge hier nicht eingegangen werden 3). 

2d. Abgesehen von diesem mehr sachlichen Moment wird der 
flei6ige Arbeiter ganz allgemein ein groGeres c erreichen als der lassige. 
Dieser Umstand wird bei gleichen Stundenlohnsatzen keine Wirkung 
auf die Wahl der Lohnform ausuben, da das Minimum in diesem Fane 
von c unabhangig ist. Dagegen liegt bei ungleichen mit scharferer 
Lohnart sinkenden Stundenlohnsatzen bei groGerem c das Minimum 
weiter links. 

In diesem Fane ist fur einen fleiBigen Arbeiter eine nach der Rich
tung x = 0 liegende, weniger scharfe Lohnform zweckma6ig. 

1) VgI. Technik und Wirtschaft 1913, S. 755. B. Hilliger, Berlin. Die Aus
nutzung mehrerer Arbeitsmaschinen durch einen Arbeiter. 

2) Fr. SeIter, TIber die Einfiihrung von Tarifvertriigen in den Grollbetriebcn 
des Maschinenbaues und verwandter Industrien. Berlin 1911, Polytechnische 
Buchhandlung A. Seydel. 

8) VgI. dazu auch Ernst Abbe. Gesammelte Abhandlungen, Jena 1906, 
3. Bd., S.204ff. Diese Untersuchungen beziehen sich im wesentlichen auf 
Handarbeiter. 
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Der Hissigere, eines starkeren Anspornes bedurfende Arbeiter wird 
demnach bei ungleichen Stundenlohnsatzen in wirtschaftlich giinstiger 
Weise in einer scharfen Lohnform beschaftigt .. 

NaturgemaB darf dabei der Unterschied in. den Lohnformen nicht 
so groB sein, daB der Unterschied in der GroBe der c aufgehoben wird. 
Der fleiBige Arbeiter muB dabei nach MaBgabe der Fig. 8 immer noch 
trotz der weniger scharfen Lohnform ein groBeres c behalten als der trage. 

Die besondere Bedeutung dieses Falles wird ebenfalls in der Behand
lung des zweiten Kapitels verstandlich werden. 

3a. Auch die Art der Verkurzung der Herstellungszeit in Abhangig
keit von den Lohnformen, also die Art der Funktion T - t = f (x) wird 
von EinfluB sein, wie dies bei den Erlauterungen zu den Fig. 5 und 8 
angedeutet, wenn auch nicht besonders bewiesen wurde. 

Je schwacher mit Bezug auf Fig. 4 die Kriimmung der obige Funk
tion wiedergebenden Kurve wird, desto mehr rUckt das Minimum der 
Arbeitskosten nach rechts, also in Richtung der wachsenden x. Diese 
Frage wird zum Teil psychologischer Natur sein. Sicherlich werden 
unter sonst gleichen Umstanden die beweglicheren, leichter beeinfluB
baren, fleiBigen, auf wirtschaftlichen Vorteil bedachten Arbeiter schneller 
reagieren als die anderen. Aber vielleicht tritt auch wieder das mehr 
sachliche Moment hinzu,daB bei Handarbeitern die Kurve T - t = f (x) 
konvexer sein wird als bei Maschinenarbeitern, weil es erstere leichter 
haben, die Leergangszeiten einzuschranken. 

3b. SchlieBlich ist der Umstand von Bedeutung, um welchen Betrag 
sich die im Stucklohn e1'zielte Leistung durch Anwendung der scharfsten 
Lohnform steigern laBt, welche GroBe also der Faktor e annimmt. Da 
dieser Faktor durch den Verlauf der Kurve T - t = f(x) bestimmt 
wird, indem einer starkeren Kriimmimg ein kleines e und einer schwache
ren Krummung ein groBeres e entspricht, so gelten die unter 3a ab
geleiteten Folgerungen sinngemaB auch hier. 

Aus den drei Folgerungen ergibt sich das Schema: 

Das Minimum der Arbeitskosten liegt: 

nach der Richtung der 
abnehmenden x 

1. wenn f.t klein 
2. wenn c groB 
3. wenn Kurve T - t = f (x) starkgekriimmt (vgI.Fig.4) 

I nach der Richtung der 
wachsenden x 

groB 
klein 

schwach gekriimmt 
groB 4. wenn 6 _ _ I klein 

--T------------------~----------------
Schwachere Lohnfonnen 
sind daher besonders fur 

fleil\ige Handarbeiter 
zweckmaBig. 

Scharfere Lohnformen 
sind daher besonde1'8 
fur lii.ssige Maschinen
arbeiter zweckmii.Big. 
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Aligemein ist der SchluB gerechtfertigt: 
Die Frage nach der gunstigsten Lohnform ist dahin zu beantworten, 

daB keine diesen Vorzug fur sich allein in Anspruch nehmen kann, daB 
es vielmehr fur jeden produktiven Arbeiter nur eine lineare Lohnform 
gibt, bei welcher die Arbeitskosten des jeweils von ihm herzusteIlenden 
Arbeitsstuckes ein Minimum werden. 

Von den auf die Art der linearen Lohnform einwirkenden vier Faktoren 
ist nur der erste, namlich die GroBe des Arbeitskostenfaktors /1 ein voll
standig sachlicher. Die drei anderen werden zum Teil von dem Ar
beiter selbst beeinfluBt. Es ware daher theoretisch richtig, fur jeden ein
zelnen Arbeiter die gUnstigste Lohnform besonders festzuhalten. Dem
nach miiBten aIlerdings in einem Fabrikuntemehmen die verschiedensten 
Lohnformen zur Anwendung kommen. Die Grundsatze fur die 
zahlenmaBige Auswahl dieser jeweils giinstigsten Lohnform sind im 
vorstehenden gegeben, wozu, wie wiederholt werden muB, die Kennt
nis von /1, der Funktion T - t = f (x) einschlieBlich des Faktors e 
und von c notig ist. Obgleich sich meist die einzelnen FaIle soweit 
beurteilen lassen, daB man schatzungsweise wenigstens angenahert 
eine richtige Wahl treffen konnte, wird doch auch aus anderen Griinden 
die genauere Erforschung der einwirkenden Faktoren eine wichtige 
Aufgabe sein. 

Wenn sich nach dieser Erkenntnis uber das Wesen del' gunstigsten 
Lohnform schon hier die Forderung aufdrangt, jeden Arbeiter in einer 
ihm angepaBten Lohnform zu beschaftigen, so moge doch auf die Be
handlung dieser Frage im zweiten Kapitel verwiesen werden, in welchem 
erortert wird, wie die einzelnen Lohnformen zu einheitlicher Verwendung 
in einem industriellen Untemehmen zu Systemen kombiniert werden 
konnen. Um bereits in diesem Zusammenhange einer irrigen Auffassung 
vorzubeugen, sei als wichtig ein erst iill Verlaufe der Untersuchungen 
des zweiten Kapitels naher begrundetes Ergebnis vorweggenommen: 

Die Annahme, daB die Anwendung der jeweils wirtschaftlichsten 
Lohnform mit einer pekuniaren Schadigung des Arbeiters verknupft 
sei, ist unzutreffend. Es wird im Gegenteil eine Forderung seiner 
Interessen insofem stattfinden, als - Lohnformen mit ungleichen 
Stundenlohnsatzen vorausgesetzt - der lassige Arbeiter durch eine 
scharfere Lohnform angespomt wird, seinen Stundenverdienst zu er
hohen, wahrend der fleiBige Arbeiter durch das Vertrauen belohnt 
wird, das in Anwendung einer weniger scharfen Lohnform mit groBerem 
Stundenlohnsatz liegt. Die Interessen des Untemehmers und des Ar
beiters werden also nicht zusammenstoBen, sofern man einen Widerstreit 
nicht in dem starkeren Ansporn eines lassigen Arbeiters erblicken will. 
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III. Nicht lineare Lohnformen. 

1. Nicht lineare Lohnformen allgemeiner Art. 

Bei den bisher behandelten Lohnformen konnte durchweg der 
Lohnbetrag in Abhangigkeit von der Herstellungszeit durch eine gerade 
Linie dargestellt werden. Diese linearen Lohnformen sind infolge 
ihrer Einfachheit und Dbersichtlichkeit bei weitem die wichtigsten. Sie 
sind auch zum Verstandnis der folgellden notig, die einige Abarten 
der entwickelten darstellen. 

a) Bonusprinzip und Gewinnbeteiligung. 

Als allgemeine Abart sei zunachst das Bonusprinzip genannt, bei 
welchem in der gewahlten grundlegenden Darstellung die gerade Linie 

l.
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Fig. 9. Das Bonusprinzip. 

durch eine treppenartige ersetzt wird. So entsprichi in Fig. 9 die ab
gestufte Linie Of ... O~ ... 0 O~ ... 0';' der Linie 00 des Pramien
zeitlohnes in Fig. 1. 

Dieses Bonusprinzip kann man mit jeder der geschilderten Grund
formen verbinden. So ist z. B. der Pramienstiicklohn E 0 in Fig. 9 durch 
die Treppenlinie Ef ... 0 ... E';' ersetzt. Eine grundsatzlich neue 
Lohnform ist es deshalb nicht und daher auch nicht mit Lohnform, 
sondern mit Prinzip bezeichnet. 

Immerhin wird der Vorgang der Entlohnung ein wenig anders als bei 
der Grundform. Zur Erlauterung sei angenommen, daB der Arbeiter ur
sprtinglich nach dem reinen Pramienzeitlohn 00 produziert habe. SoIl 
nun dieses mit dem Bonusprinzip verbund,en werden, so wird er, wie dies 
dieLinie 0 O2 zeigt,zunachst im Zeitlohn beschaftigt. Gelingt es ihm da-
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bei, die Grundzeit T um einen bestimmten vorgeschriebenenBetrag T - T' 
zu verkurzen, so erhalt er einen Bonus, d. h. einen in einem bestimmten 
Punkte der Lohnkostenlinie zuzuaddierendenMehrbetrag. Sein Stundell
verdienst v steigt in diesem Punkte sprunghaft an, wie dies Fig. 9 ebell
falls zeigt. Der Zweck soll sein, auf diese Weise einen kraftigen Anspol'll 
auf die Arbeiter auszuuben, die Grundzeit so weit zu erniedrigen, daB (f 
sich einen Bonus verdient. Man rechnet dabei mit einer Eigenschaft del' 
menschlichen Natur, zur Erlangung eines einmaligen groBeren Vorteils 
mehr Krafte einzusetzen, als wenn der gleiche Gewinn gleichmaBig 
fortschreitend errungen werden kann. Das Sprunghafte ist sinnfalligel'. 

Es ist moglich, daB dieser Zweck in gewisser Weise erreicht wird, 
so daB eine groBere Anzahl A~beiter kurzere Herstellungszeiten erreichcn 
als ohne Bonusprinzip, wenn auch daruber keinerlei vergleichende Ver-
8uchsergebnisse vorliegen. 1st nun die Annahme richtig, daB das Bo
nusprinzip den Ansporn erhoht, so wiirde in del' Wirkung auf den Ar
beiter eine lineare Lohnform mit kleinerem x und Bonus einer sol chell 
mit groBerem x ohne Bonus gleichzusetzen sein. 

DaB dies fur den Unternehmer einen wirtschaftlichen Vorteil bC'
deutet, vorausgesetzt, daB die Stundenlohnsatze diesel ben bleiben, geht 
aus den bisherigen Ableitungen ohne weiteres hervor. 

Ruckt nun auBerdem del' Unternehmer den Bonuspunkt z. B. C~ 
weit nach links, so wird del' Arbeiter verhaltnismaBig lange in einer 
Lohnform mit kleinerem x arbeiten. Eneicht trotz erhohter 1ntensitiit 
dabei weniger als die Haifte der Arbeiter den Bonus, so ware dies 
weiterhin fur den Arbeitgeber ein Gewinn. 

Allgemein wird sich sagen lassen: Das Bonusprinzip verschiebt die 
fur die Unternehmer wirtschaftlich gunstigste Lohllform ein wenig 
nach der Seite der schwacheren Lohnformen. 

Offenbar liegt beim Bonusprinzip an del' Wahl del' Bonus
strecke T - T' sehr viel. Wird sie so gewahlt, daB etwa die Halftc del' 
Arbeiter den Bonus erreicht, so wird gegen die Anwendung dieses Prin
zips kaum etwas einzuwendcn sein. Wird aber die Bonusstrecke groBer 
gewahlt, so ist es fraglich, ob dann mit diesel' Abart dem sozialen Frieden 
gedient sein wird. Es wird damit gerechnet werden mussen, daB dh· 
Enttauschung derjenigen, die die Bonuszeit nicht ganz erzielen, nicht 
gering sein wird, besonders derjenigen, die nahe herangekommen sind. 
Bei diesen wird sich im Laufe del' Zeit die Meinung einstellen, sie seien 
ungerecht behandelt worden. Es durfte die Auffassung gerechtfertigt 
sein, daB eine Lohnform auf die 1nteressen del' Arbeitgeber und Arbeit
nehmer in gleicher Weise Rucksicht nehmen muB. Bei sehr groBer 
Bonusstrecke wird del' Allsporn wieder abnehmen. 

Es ware fernerhin zu erwahnen, daB mit der Anwendung des BonllBprinzips 
ein weit€rer kleinerer Vorteil verbunden sein kann: Wie oben allBgefiihrt, ge· 
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statten Zeit- und Stiicklohn die einfachste Lohnrechnung. Es ist nun mag
lich, jede lineara Lohnform mit Bonusprinzip auf Zeit- oder Stiicklohn Zll 

reduzieren. 
So ist in Fig. 9 der beliebige Pramienzeitlohn C~ • .. C~ ... 0 C~ . .• C~ auf 

Zeitlohn bezogen worden. 
Der Primienstucklohn EO dagegen ist durch das Bonusprinzip in die Lohn

form E~ ..• E~ ... 0 ... E~ •.. E~ umgewandelt und damit auf den Stucklohn redu
ziert worden. In beiden Fallen kann man bei der Abrechnung fUr die Arbeiter. 
die den Bon.us nicht erreichen, die friiher erOrterten Vorzuge, die das Zeit- und 
Stucklohnsystem bei der Verrechnurig bietet, ausnutzen. Die Berechnung des 
jedesmalig in einem bestimmten Punkte einsetzenden Bonus ist verhaltnismallig 
einfach und wenig zeitraubend. 

Die Lohnform 0;' . .. O . .. O~ ist von Gantt, einem SchUler von 
Taylor, angegebenl ) und bei einigen jener amerikanischen Werke in 
Gebrauch, die das Prinzip des Taylorschen Arbeitssystems eingefiihrt 
haben. Gantt beschrankt sich allerdings auf nur eine Stufe. Es liegt 
aber sicherlich im Interesse sowohl des Unternehmers wie des Arbeiters 
und wirkt ausgleichender, mehrere Stufen anzuwenden. Die Form Ef ... 
O . . : E~ ist ebenfalls bereits von Taylor selbst 2) angewandt und stellt 
nach dem Gesagten die denkbar scharfste Lohnform dar, die moglich 
ist. Unsicher bleibt aber immer der EinfluB des Bonusprinzips auf die 
Verminderung der Grundzeit. 

Das.Bonusprinzip ist besonders giinstig bei Anwendung des sog. 
Pensumverfahrens 3) und in dieser Verbindung auch von der Ta y I or schen 
Schule angewandt. Beim Pensumverfahren erhalt der Arbeiter taglich 
ein bestimmtes Arbeitsquantum zugewiesen, entsprechend einer kal
kulierten Zeit T. 

Erledigt er die Arbeitsmenge in einer bestimmten Zeit T', so erhalt 
er den Bonus. 

Dabei kann, wie schon froher ausgefiihrt, die Zeit so kalkuliert sein, 
daB sie, wie bisher, die maximal zulassige Zeit T oder aber auch die 
minimal erreichbare Zeit T' darstellt. Beim ersten Verfahren setzt der 
Bonus, der Fig. 9 entsprechend, bei einer knrzeren,. beim zweiten von 
Taylor angewandten Verfahren bei der Grundzeit T ein. 

Ausfnhrlichere Erlauterungen nber das von ihm und G&ntt ange
wandte Bonusprinzip gibt Taylor selbst in seinen Veroffentlichungen4). 
Wenngleich Taylor und seine SchUler groBen Wert darauf legen, daB 
den Arbeitem das Pensum taglich zugeteilt wird, HeBe sich vielleicht 
auch die Auffassung vertreten, daB es geniigt, wenn das Pensum kurz
fristig, also nicht unbedingt taglich zugemessen wird. In diesem FaIle 

I) Taylor, Shop management; deutsch von A. Wallichs, II. AufL, S. 26. 
2) Vortrag von F. W. Taylor 1895 vor der American Society of Mechanical 

Engineers (Economic Studies Bd. I, Nr. 2, S. 113, herausgegeben von der American 
Economic Association). 

3) VgI. Note 4, S. 3. 
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geniigt zur Durchfiihrung des Verfahrens der allgemein iibliche 
Stiicklohnzettel, auf welchem sich ein Vermerk iiber die zugrunde gelegte 
Zeit findet. Nur miiBten Arbeiten, die sich iiber einen Hingeren Zeit
raum erstrecken, unterteilt, die Stiicklohnzettel also auch wirklich kurz
fristig ausgestellt sein. Das hatte auch den Vorteil der vereinfachten 
Lohnabrechnung, da hierdurch die Zahl der Abschlagszahlungen ver
mindert wird. Aus Fig. 9 geht hervor, daB der Arbeiter bei trber
schreitung einer bestimmten Zeit in der gleichen Weise eine Vermin
derung seines Stundenlohnes erfahrt, wie dieser bei Unterschreitung 
erhoht wird. Es ist nun ganz natiirlich, daB, ebenso wie der Arbeiter 
den Bonus, also eine p16tzliche Steigerung des Lohnes, als etwas Beson
deres einschatzt, er den plotzlichen Abzug eines Geldbetrages zugunsten 
des Unternehmers nicht einsehen kann. Deshalb hat man bei An
w~dung des Bonusprinzips zu dem Mittel gegriffen, diesen Abzug, 
dargestellt durch die Strecke S (Fig. 9) nicht dem Unternehmer, 
sondenl irgendeiner Versicherungs- oder Strafkasse zuzuweisen, einer
seits um hierdurch die Arbeiter vor einer allzu langen Herstellungs
zeit abzuschrecken und anderseits urn ihnen' den Argwohn zu nehmen, 
der Abzug £lieBe dem Unternehmer zu. 

Da indessen auch dieses Mittel haufig noch versagt, so hat man 
in Amerika kurz dazu gegriffen, den Teil der Fig. 9 rechts von 00' zu 
beseitigen, indem der saumige Arbeiter entweder eine andere, natur
gemaB minderwertigere und weniger gut bezahlte Arbeit erhalt oder 
entlassen wird. Man ist eben der Meinung, daB der Zeitverbrauch fUr 
eine Arbeit vielleicht eins der besten Mittel darstellt, das gestattet, eine 
Auslese unter der Arbeiterschaft zu treffen1). 

Die Anwendung dieses Bonusprinzips hat naturgemaB bei einer 
Fabrik, die nur mit Stuck- und Zeitlohn arbeitet, weniger Zweck als 
bei einer solchen, die Pramienlohnformen eingefUhrt hat. 

Das Pensumverfahren mit Bonusprinzip ist zwar eigentlich nichts 
anderes als eine Art Gewinnbcteiligung der Arbeiter, steht aber in bezug 
auf die psychologische Wirkung in einem bestimmten scharfen Gegen
satz zur sog. eigentlichen Gewinnbeteiligung, welche allgemein dadurch 
gekennzeichnet ist, daB von dem sich auf Grund der Bilanz am SchluB 
des Geschaftsjahres ergebenden Reingewinn ein gewisser Prozentsatz 
zurVerteilung an die Arbeiter gelangt 2). Nichts ist geeigneter, dasWesen 
und damit die Schwachen dieser Gewinnbeteiligung klarer hervortreten 
zu lassen, als eine Gegeniiberstellung beider Verfahren, die gestattet, 
das Thema der Gewinnbeteiligung kurz zu erledigen. 

1) Vgl. S. 3. 
2) Z. B. Abbe, Gesammelte Abhandlungen, Jena 1906. - Heinrich Freese, 

Berlin: Die konstitutionelle Fabrik, 1909; Der freie Werkvertrag und seine 
Gegner, 1912. 
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FUr die Pensummethode mit Bonusprinzip ergibt sich: 

1. Jede Einzelarbeit eines Arbeiters wird ffir sich abgerechnet. 
Rochstens wird eine moglichst klein zu haltende Anzahl Arbeiter 
in einer Gruppenarbeit zusammengefaBt. 

2. Nur am FleiB und an der Geschicklichkeit des Arbeiters liegt es, 
sich den Bonus zu verdienen. 

3. Der Bonus wird in kurzen Zwischenraumen (taglich) abgerechnet. 

4. Der Arbeiter kann die ihm sofort ausgehandigte Abrechnung 
selbst kontrollieren. 

5. Das Verfahren kann so eingerichtet werden, daB bei geringerer 
als normaler Leistung sich der Verdienst vermindert. 

Bei der Beteiligung am Gewinn der Fabrik ist das Gegenteil der Fall: 

I. Zwischen Arbeitern mit geringerer und groBerer Leistung kann 
nur schwer ein Unterschied gemacht werden. 

2. Der Gewinn einer Fabrik, also auch der auf die Arbeiter entfallende 
Gewinnanteil ist nicht allein. auf ihren FleiB und ihre Geschick
lichkeit zurUckzufuhren. 

3. Der Gewinn einer Fabrik kann nur in groBen Zwischenraumen 
meist erst aIle Jahre errechnet und dem Arbeiter anteilig aus
gezahlt werden. Damit entfiillt aber fast jeder Ansporn. 

4. Der Arbeiter kann die durch d~e Buchhaltung erfolgte Ermittlung 
des Gewinnes nicht nachpriifen. 

5. Zur Deckung eines etwaigen Verlustes kallll der Arbeiter nicht 
herangezogen werden. 

Man hat zwar versucht, durch besondere MaBnahmen wenigstens 
die beiden ersten dieser Nachteile zu vermeiden. So hat man zunachst 
die Arbeiter bezuglich der Rohe, mit welcher sie am Reingewinn be
teiligt werden, in Klassen unterteilt und ferner fur die Gewinnbeteiligung 
der Arbeiter nicht den ganzen Reingewinn der Fabrik in Rechnung ge
zogen, sondern aus diesem den durch die Ausnutzung der Betriebsanlagen 
erzielten Gewinn herausgeschlUt, und einen gewissen Prozentsatz nur 
dieses Betriebsgewinnes verteilt. 

Gleichwohl ist aber die Klassenunterscheidullg der Arbeiter immer 
willkurlich und·die Verteilung eines Anteils am insgesamt errechneten 
Betriebsgewinn nicht individuell genug. 

Der Hauptnachteil aber, daB infolge der groBen Zwischenraume, 
in welchen die Verteilung des Anteils erfolgt, jeder· Ansporn fur die 
Arbeiter elltfallt, ist ebensowenig zu beheben, wie die beiden unter 
4 und 5 aufgefuhrten. 

Das Bonusprinzip beteiligt daher den Arbeiter besser und gerechter 
am Gewinn ala die eigentliohe "Gewinnbeteiligullg". 
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Bedenkt man ferner, daB das Bonusprinzip nur eine Abart der linearen 
Formen ist, in denen sich der Bonus in einer stetigen Form vorfindet. 
indem die Bonusstufen unendlich klein geworden sind, so kann man 
schlieBen, daB der Arbeiter auch durch eine zweckmaBig ausgewahlte 
lineare Lohnform besser am Gewinn beteiligt ist, als durch die sog. echte 
Gewinnbeteiligung. 

b) Minimallohnprinzip. 

Eine "\\-1.chtige Kombination zweier Grundlohnformen ist die 
Vereinigung irgendeiner Lohnform, also Z. B. des Stucklohns mit 
Zeitlohn Fig. 10. Der Arbeiter produziert zunachst III einer 
Lohnform mit steigendem A" A' 
Stundenverdienst, Z. B. im 
Stiicklohn B 0 bis bei der 8r----------~~~ 
Grundzeit T Zeitlohn 0 A' 
einsetzt. Der Stundenver-
dienst des Arbeiters kann also 
selbst bei groBter Verzoge
rung nicht unter einen festge
legten Betrag fallen, wahrend 
bei schnellerer Herstellung 

t----~7""---T-----~ 

dem Arbeiter aIle Vorteile A -- t 0' 

des Stucklohnes zufallen. 
Fig. 10. Minimallohnprinzip. 

Obgleich fUr diese Lohnform die Benennung "Minimalstunden
verdienst" rich tiger ware, soll auch hier die in der Praxis ubliche Be
zeichnung "Minimallohn" 1) beibehalten werden. 

1) Literatur iiber Minimallohn (zugleich Hauptliteratur des Gebietes del' 
Lohnfragen) : 
Handbuch del' Staatswissenschaften Bd. VI, S. 514. - Hauptaufgabe der eng!. 

Gewerkvereine: Durch Einfiihrung von Mindestlohnen (Standart-rate) fiir 
eine angemessene Hohe des Verdienstes Sorge zu tragen. 

Sidney und Beatrice Webb, Theorie und Praxis del' engl. Gewerkvereine. 
Deutsch von C. Hugo. Stuttgart 1906. - Bd. I, S. 249ff.: Begriindung del' 
Forderung eines Standart-Lohnsatzes. - Bd. II, S. 284ff.: Forderung nach 
einem "nationalen Minimum", d. h. gesetzliche Festlegung cines Mindest
verdienstes, unter den kein Unternehmer beim Engagement heruntergehen 
darf. 

Arbeiterfreund 1911, S. 152ff. - Bohmert, Das eng!. Gewerkamtergesetz und 
die Methode del' Festsetzung von Mindestlohnen durch die Gewerkamter. 
Gesetzentwurf und internationale Stellungnahme dazu in Lugano. 

Webb· Bernstein, Geschichte des Trade-unionismus. Stuttgart 1906, 2. AufL, 
S.343. - Bei dem groBen D ockera usst and 1889 in London wurde ein 
Minimallohn vereinbart durch die Verpflichtung zu mindestens vierstiindiger 
Beschaftigung zu 6 Pence. 

Handbuch del' Staatswissenschaften Bd. VI, S. 517. - 1891 nahm das UnterhauB 
infolge del' Agitation der Gewerkvereine die sog. "Fair-wages"-Resolution an. 
1893 im Februal' verlangte del' Londoner Grafschaftsrat von allen Submit-
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Es ist begreiHich, daB die Forderung dieser Art der Entltihnnng, 
die ans den Lohnformen Pie jeweils fiir den Arbeiter giinstigen, namlich 
fiir den fleiBigen den Stiicklohn nnd fiir den lassigen den Zeitlohn her
ansgreift, von Arbeiterorganisationen vielfach .erhoben nnd bereits 
Gegenstand von Streiks gewesen ist. 

tenten, daB die von den Gewerkschaften festgesetzten Mindestlohne ein
gehalten wiirden. (Vgl. Drucksachen des London County Concil Nr. 219, 
London 1894.) 

Handbuch der Staatswissenschaften Bd. I, S.947. - 1m Friibjahr 1906 drohte 
ein Ausstand von 120 000 bis 130 000 Mitgliedem des Berliner Metallarbeiter
verbandes. Die Hauptforderung des Verbandes war Einfiihrung von 
Mindestlohnen. Der Streik unterblieb, da die Hauptforderung im letzten 
Augenblick zuriickgezogen wurde. 

Handbuch der Staatswissenschaften Bd. I, S. 989. - Au sst and i m s t e i -
rischen Kohlen bergbau; ca. 2200 Ausstindische, Dauer ca. 3 Wochen. 
Forderung: Minimallohne. 

Archiv fiir Staatswissenschaften Bd. 1912, 2 (35), S. 177ff. .- Pumpiansky, 
Das Mindestlohngesetz in England. - Enthalt Vorgeschichte des groBen 
Bergarbeiterstreiks 1912 in England. Hauptforderung: Gesetzliche 
Garantie eines Mindesteinkommens. 

Jahrbiicher fiir die NationalOkonomie und Statistik 1913, Bd. 10, S. 330. - Das 
Hamburger "Akkordkorps" erhalt fiir Verladen von HOO kg 1,20 M. Jedoch 
erhalt jeder Arbeiter pro Tag 4,20 M. Abschlagszahlung (Vorarbeiter 4,50 M.). 
Diese Abschlagszahlung wurde beansprucht und auch bezahlt, wenn der 
Akkordverdienst gE'ringer war. 

Zwiedineck-Siidenhorst, Lehre von den Lohnformen. S. 40-42. - Behandelt 
Sicherung des Minimalverdienstes und macht auf den Unterschied aufmerksam: 
1. Sicherung eines bestimmten Gesamtverdienstes bei ungleichem Stunden-

verdienst: Minimalverdienst; 
2. Sicherung der absoluten Hohe der Lohnsatze: Minimallohnsatzes. 
Der Unterschied ist in den Forderungen meist verwischt. Jahrbiicher fiir 
Nationalokonomie und Statistik Bd. 89 (1907), S. 356. 

Dr. WaIter Abelsdorff, Die Minimallohnklauseln in den auslandischen 
und deutschen Submissionsbedingungen. Geschichtlicher Oberblick iiber die 
versuchten Ragelungen der Minimallohufrage. 

Archiv fiir Staatswissenschaften Bd. 29 (1909), S. 481. - Die gesetzliche Rage
lung des Tarifvertrages. Enthii.It ausfiihrliche Literaturangaben iiber die 
juristische Seite (vgl. GO. § 124 Z. 4). 

Ettinger, Verhandl. des 29. Juristentages IV, 100 und H9, verlangt Minimal
arbeitsbedingungen. 

Der deutsche Metallarbeiterverband. Jahrbuch und Handbuch fiir Verbands
mitglieder. Stuttgart. - Enthilt eine Zusammenstellung aller Arbeits
einstellungen des Verbandes nebst deren Umfang, Ursache und Erfolg. 

Handbuch der Staatswisl!enschaften Bd. I, S. 941. - Zusammenstellung der be
deutendste.n Streiks des In- und Auslandes. 

Weitere Literatur: 
KHen, Minimallobn und Arbeiterbeamtentum. Fischer, Jens. 1902. 
Soziale Praxis Bd. 10, S. 939. Festere Grundlagen fiir Arbeiterlohnung. 
Untersuchungen iiber die EntlOhnungsmethode in der deutschen Eisen- und Ma-

schinenindustrie, herausgegeben von Bernhard. 
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Andererseits wird man verstehen, wenn die Arbeitgeber haufig dieses 
Prinzip grundsatzlich ablehnen. 

So wiinschenswert - abgesehen von diesen Gegensatzen - der 
durch dieses Lohnprinzip bezweckte "Schutz der Schwachen" an sich ist, 
so muBte er durch den schwerwiegenden Nachteil des Zeitlohnes er
kauft werden, bei welchem ein Anreiz zur Verkurzung der Herstel
lungszeit nicht mehr vorliegt, obwohl gerade die schwacheren und 
lassigen Arbeiter dieses Anspornes am meisten bedurfen1). 

Dabei wird das beabsichtigte Ziel des Schutzes der Schwachen nicht 
einmal erreicht, weil niemand den Unternehmer hindern kann, Leute, 
die in ihrem Verdienst haufiger auf dem Minimallohn stehenbleiben, 
unter irgendeinem Grunde zu entlassen. Es durfte daher besser sein, 
nach anderen Mitteln zu suchen, um den Arbeitern mit geringem Verdienst 
zu helfen. Eins der Hauptmittel ist zweifellos die Eignungsauslese 
auf Grund der wissenschaftlichen Forschungen der Psychotechnik 2). Es 
werden in jedem Unternehmen Platze zu finden sein, auf welchen auch 
der weniger begabte oder korperlich schwache Arbeiter befriedigendl.' 
Leistungen erzielt. Zum mindesten wird die Eignungspriifung berufen 
sein, die volkswirtschaftlichen Verluste, die durch allgemeine Anwen
dung des Minimallohnes entstehen, zu mildern. 

Wie bereits erwahnt, setzt der Minimallohn bei der kalkulierten 
Zeit T ein. In diesem Falle ist der Minimallohn gleich dem Kal
kulationsstundenlohn l. Dies ist nicht unbedingt notig. Da die Minimal
IOhne standig Gegenstand dl.'s Kampfes sind, ohne daB dabei die eigent
lichen Stucklohne beriihrt zu werden brauchen, so wird im FaIle einer 
Erhohung des Minimallohnes gleichwohl der Kalkulationsstundenlohn 
beibehalten werden konnen. 

Die Lohnform verlauft dann nach B 0" A" (Fig. 10). 
Da eine Anzahl Arbeiter auf dem Minimallohn stehenbleiben wird, 

werden die tatsachlichen Lohnkosten etwas h6her als die Betriebsvor
kalkulation ergeben hat. 

Eine besondere Form des Minimallohnes ergibt sich haufig dann, 
wenn bei Abschlagszahlungen auf langfristige Stucklohnarbeit die Hohe 
des Abschlages auf Grund des Stundenlohnsatzes l.bemessen wird. Er
reicht der Arbeiter nach Erledigung der Arbeit einen geringeren Stunden
verdienst v, als sein Stundenlohn l betragt, so wird ihm gleichwohl 
haufig der Stundenlohn l ausbezahlt, weil in solchen Fallen die Rest
summe meist so gering ist, daB sie zum Lebensunterhalt nicht ausreicht. 
Abhilfe bringen zwei Mittel. Zunachst mussen die Stucklohlle moglichst 
kurzfristig sein, was auch aus anderen Grunden erwiillscht ist 3 ). Ferner 

1) VgL S.40. 
2) Literatur vgl. Der Betrieb, Jahrgang 1918, Heft 3. 
3) Vgl. S. 44. 

Schilling, Lohnmethoden. 4 
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dad die Hohe der Abschlage nicht auf Grund eines festen Stunden
lohnsatzes " sondem nur durch Abschatzung der tatsachlich ge
leisteten Arbeit seitens des Werkstattsaufsichtspersonals festgesetzt 
werden. 

2. Nicht lineare regelmiBige Lohnformen besonderer Art. 

a) Der EinfluB des Stundenverdienstzuwachses auf die 
Ar bei tsintensi tat. 

Beispiele: Die Lohnformen von James Rowan und A. Rothert. 
Die Behandlung der nicht linearen Lohnformen besonderer Art 

nimmt in der Literatur einen sehr breiten Raum ein, da standig 
neue Lohnmethoden vorgeschlagen werden, die geeignet sein sollen, 
die tatsachlichen oder vermuteten Nachteile irgendwelcher linearer 
Lohnformen, im besonderen der Stiicklohnform zu vermeiden. Wenn 
auch hier auf die nichtlinearen Formen naher eingegangen wird, so 
geschieht das nicht aus obigem Grunde. 1m Gegenteil soll gezeigt 
werden, daB die Anwendung nichtlinearer Formen nur sehr selten Vor
teile bietet, die zudem meist durch in solchen Fallen starker hervor
tretende Nachteile mehr als aufgewogen werden. 

Bei diesen Fragen ist besonders die Untersuchung wichtig, in welcher 
Weise einerseits der Arbeiter durch eine Lohnform zur Verkiirzung der Her
stellungszeit angespomt und andererseits die Erfiillung der Forderung 
gewahrleistet wird, den EinfluB der Kalkulationsfehler auf die Hohe des 
Stundenverdienstes des Arbeiters und damit auch auf die Lohnkosten des 
Arbeitsstiickes moglichst gering zu halten. Es wird sich aber zeigen, 
daB beide Fragen so innig miteinander verkniipft sind, daB ver
gleichsweise ein scharferer Ansporn auch immer einen groBeren EinfluB 
der Kalkulationsfehler bedingt. 

Wenn zunachst die erste Frage behandelt wird, so wird die Erorte
rung dieser gleichzeitig die Mittel zur Untersuchung der zweiten liefem. 

Es sei als wichtig wiederholt, daB der Untemehmer vor AusfUhrung 
der Arbeit die Grundzeit T nach einem einheitlichen MaBstab kalku
Heren muB. In unserem FaIle war unter dieser Grundzeit T eindeutig 
diejenige Zeit verstanden, die der im Zeitlohn beschaftigte Arbeiter 
zur Herstellung eines Werkstiickes benotigt, ohne daB indessen der 
Sinn der Rechnungen fiir eine andere Annahme grundsatzlich ihre Giil
tigkeit verlieren wiirde. 

Wurde bei den bisherigen wirtschaftlichen Untersuchungen stets von 
der Lohnkostenkurve ausgegangen, indem fiir diese eine moglichst 
einfache Funktion ausgewahlt und daraus erst die Verdienstkurve ab
geleitet wurde, so kann man auch umgekehrt zunachst die Stunden
verdienstkurve annehmen. 
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In Fig. 11 werden dUl'ch Kurve 1 die Stundenverdienste v des Arbei
Abbangigkeit von der Herstellungszeit t bei irgendeiner Lohn

form unter der Voraussetzung ricbtig kalkulierter 
Grundzeit T dargestellt. Als Beispiel ist die 
Kurve dea Stundenverdienstes einer linearen 
Lohnform mit dem Faktor x = 0,5 gewahlt worden. 
Die tatsachlicbe Herstellungszeit ist mit t ein
getragen und durch Punkt B gekennzeichnet. 

Da.s absolute Ansteigen des 
Stundenverdienstes v urn das Mall 
dv in einem beliebigen Punkt B 
kann allgemein durch das MaIl der 

l 
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Fig. 11. DaB Proportionalitiitsgesetz bei Stundenverdienstkurven. 

Tangente in diesem Punkt an die Stundenverdienstkurve v = I (t) oder 
auch, da d v = I' (t) • dt ist, durch die erate Ableitung nach d t, multi
pliziert mit· dt gemessen werden. 

Da fur das gewahlte Beispiel der linearen Lohnformen nach Glei
chung (7) 

ist, so wird 

T 
'V =1(1 - x) +lx 

t 

lxT 
d'V = - T dt . (23) 

Diese GIeichung bedeutet, daB das MaB der Zunabme des Stundenver
dienstes dv an einer bestimmten Stelle umgekehrt proportional dem 
Quadrat der jeweiligen Herstellungszeit t ist. Das Minuszeichen riihrt 
hier ebenso wie spater daher, daB der Stundenverdienst v mit abneh
mender Zeit t wachst. 

1m iibrigen ist der Wert v auch proportional der Lohnform x. 
1m Gegensatz zu der durch Gleichung (23) festgelegten Funktion 

kann man fiir die Annabme der Abhangigkeit der Zunahme des Stunden
verdienstes dv von der Herstellungszeit t die verschiedensten Voraus
setzungen machen, bei welchen aber samtlich, wie hier bereits bemerkt 
werden moge, die Lohnkostenkurve keine gerade Linie mehr wird. wie 
hei den bisher behandelten linearen Lohnformen, sondern anderweitig 

". 
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verUi.uft. Hiermit ist aber immer Erschwerung des Verstandnisses der 
Lohnform fiir den Arbeiter und Komplizierung der Lohnabrechnung ver
bunden. 

Will man etwa als einfachsten Fall die Zunahme dv unabhangig 
von der jeweiligen Herstellungszeit t machen, so hat man nach Glei
chung (23) zu setzen 

dv =-kdt, (24) 

wobei k zunachst eine beliebige Konstante bedeuten moge, die aller
dings gleichzeitig den UmrechnungsmaBstab von den GroBen v auf die 
GroBen t in sich enthalt, also wenn die GroBe vals unbenannt angesehen 
wurde, in vorliegendem FaIle die Dimension t - 1 hat. Dann wird 

Jdv = - kJdt 
v+O=-kt. 

Es gilt allgemein, daB samtliche Stundenverdienstkurven durch den 
Punkt 8 (Fig. 11) gehen mussen, fiir welchen nach friiheren Erlaute
rungen 1) der Stundenverdienst v gleich dem Stundenlohn lund die Her
stellungszeit t gleich der Grundzeit T wird. Daraus bestimmt sich die 
konstante O. Es wird 

'+O=-kT 
also v = l + k (T - t) (25) 
Das ist die Gleichung einer geraden Linie, die fur t = 0 auf der Ordi
natenachse die Strecke 

v'=l+kT 
abschneidet. 

Von den nicht linearen Lohnformen ist die soeben abgeleitete die 
einfachste, weil wenigstens ihre Stundenverdienstlinie linear verlauft. 

Dabei darf aber ein grundlegender Nachteil dieser Lohnform nicht 
ubersehen werden. Es wird zwar dem Arbeiter anfanglich leicht ge
lingen, gegenuber der Leistung beim Zeitlohn Zeitersparnisse zu machen. 
1st jedoch bereits ein gewisses MaB der Verkiirzung erreicht, so wird es 
viel schwieriger, die Herstellungszeit um das gleiche MaB weiter herab
zudriicken. Es sei hier an die Funktion T - t = 1 (x) der Fig. 4: 
erinnert, welcher die Voraussetzung zugrunde liegt, daB es uber
haupt nicht moglich ist, die Herstellungszeit uber eine bestimmte 
Grenze hinaus zu verkiirzen. Zur Erzielung der gleichen Zeitersparnis 
gehOrt also fur Zeiten t ~ T ein viel groBerer Aufwand von FleiB, 
Intelligenz und Umsicht, als anfanglich fiir t = T. Deshalb ist es auch 
richtig, daB diese besondere Muhe durch spater starker als anfangs 
ansteigende Stundenverdienste belohnt wird. 

1st dies nicht der Fall, so hat der Arbeiter keine Veranlassung, die 
gleiche Arbeitsintensitat wie fur Zeiten t ~ T auch fur Zeiten t ~ T 

1) VgI. S. 10. 
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beizubehalten. Jedenfalls erhellt schon hier, daB die Lohnform der 
Gleichung (25) keineswegs zu einer konstanten Anspannung fiihrt. 
Diese wird im Gegenteil mit sinkender Herstellungszeit t nachlassen. 

Da die Schwierigkeiten der Zeitverminderung mit sinkender Her
stellungszeit wachsen, ware es, zunachst yom Arbeiter selbst abgesehen, 
el'wiinscht., wenn auch die Anspannung des Arbeiters, hervorgerufen 
durch eine entsprechende Steigerung von v, in gleichem MaBe wiichse, 
um eine moglichst groBe Zeitverkiirzung c· T, die unter normalen Ver
htlltnissen stets vorleilhaft ist!), zu erzielen. 

Eine so starke Anspannung wird indessen im Interesse des Arbeiters 
vermieden werden miissen 2). Es wird vollauf geniigen, wenn die An
"pannung des Arbeiters im Vedaufe der Stundenverdienstkurve v = t(t) 
annahernd die gleiche bleibt. Wiirde dies erreicht, so konnte der ein
trctende Zustand in unserem Sinne ideal genannt werden. 

Man wird diesem Ziel schon ziemlich nahe kommen, wenn man nicht 
den absoluten Zuwachs von v, sondeI'll das Verhaltnis yom jeweiligen 

Zuwachs dv zum jeweiligen Stundenverdienst v, also den Wert ~'E, d. h. 
v 

die spezifische Zunahmc 
Nach Obigem ergibt 

von v, proportional 
sich zur Ableitung 

dv - = - kdt 
v 

I~ = -kldt 

'nv+G=--kt. 

FUr t = T wird v = I 
lnl+C= -k1' 

In v - In 1 = k (T - t) 
v 

I" T = k (T - t) 

v = 1. ek(T - t) • 

der Zeitersparnis setzt. 
dieser neuen Lohnform: 

(26) 

(27) 

(28} 

Das Resultat ist also eine logarithmische Linie. 
Aus Gleichung (27) folgt, daB auch diese Stundenverdienstkurve 

durch eine gerade Linie darstellbar ist, wenn man die Ordinatenachse, 
auf welcher die Stundenverdienste v aufgetragen sind, logarithmisch 
einteilt, wie dies spateI' edautert wird. 

1) Vgl. Fig. 5 und 8. 
2) Die Annahme, daB hei sehr scharfen Lohnformen die Gefahr der Beschadi

gung von Maschinen und Werkzeugen sowie erhohten Ausschusses vorliegt, mag 
zutreffen. Ihr mull durch gute Arheitsorganisation und Beaufsichtigung vor
gebeugt werden. 
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Eine ahnliche Lohnform konnte vielleicht auch m der Gleichung 

dt 
dv = - k-

t 
erblickt werden. 

Indessen werden derartige Lohnformen immer noch keine konstante 
Anspannung des Arbeiters hervorrufen, weil auf den Willen des Arbeiters 
die Tatsache, wenn auch nicht mehr in gleichem MaBe wie bei der Lohn
form der Gleichung (25), verzogernd einwirkt, daB einer bestimmten 
Zeitverkiirzung kein entsprechendes Entgelt gegenubersteht. Kurz 
gesagt, die konstante Anspannung lohnt sich fur den Arbeiter immer 
noch nicht. Man wird daher noch einen Schritt uber diese Zwischen
stufen hinausgehen kormen, indem man nunmehr die spezifische Zu
nahme von v proportiona.l der spezifischen Abnahme von t setzt. Es 
wird dann 

(29) 

Der Faktor kist hier im Gegensatz zu den Gleichungen (24) und fol

genden eine unbenannte Zahl, da die Ausdrucke dv und dt nur Verhiiltnis-
v t 

';:ahlen darstellen. Also wird 

f~ = -kf~t 
I,. v + I = - k 1n t . 

Fur t = T ist v = 1 zu setzen. 

l .. 1 + b = - k l .. ']' 

I .. v - In I = k (1" T - I .. t) 

v T 
1 - = kl -.. I .. t 

(30) 

(31) 

Man wird nach Gleichung (30) auch diese Lohnform als gerade Linie 
darstellen konnen, wenn man wie in Fig. 14 angenommen, nicht nur die 
Ordinaten, sondern auch die Abszissen logarithmisch einteilt. Auf die 
Figur wird spater noch eingegangen. 

Damit die Gleichungen (25), (28) und (31) fur Lohnzwecke brauchbar 
werden, bedurfen sie einer Umformung unter Beriicksichtigung eines 
fiir Stundenverdienstkurven allgemein giiltigen Gesetzes. 

Wird angenommen, daB zwei Arbeitsstucke 1 und 2 mit den Grund
zeiten Tl und T2 vorliegen, so wird es eine selbstverstandliche Forderung 
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sem, daB unter sonst gleichen Verhiiltnissen ein Arbeiter bei beiden 
Stucken die gleiche prozentuale Zeitverkiirzung und damit den gleichen 
Stundenverdienst erzielen solI. Bezeichnet man die tatsachlichen Her
stellungszeiten mit tl und t2, so wird also 

TI - tl Ti - ~ 
~---

TI T2 
(32) 

oder 

sein mussen. Ist z. B. TI = 8 Stunden und T2 = 12 Stunden richtig 
gerechnet und erzielt der Arbeiter bei TI eine Zeitverkiirzung von 
T 1 - tl = 2 Stunden, so wird, wenn die Verhaltnisse sonst die gleichen 
sind, die Zeitverkiirzung T2 - t2 = 3 Stunden betragen sollen. 

Jede andere Annahme wiirde zur Folge haben, daB die absolute 
Hohe der Grundzeit T eines Arbeitsstuckes einen EinfluB auf den jewei
ligen Stundenverdienst v hat. 

SteUt mal! diese Forderung der Proportionalitat, so mussen sich die 
Stundenverdienstkurven ein und derselben Lohnform, die an sich fur 
verschiedene T, wie die Kurven 1 und 2 (Fig. 1) zeigen, verschieden 
verlaufen, samtlich in einem Punkt der Ordinatenachse, welcher auch 
im Unendlichen liegen kann, schneiden. Die Kurven sind daher affin. 
Die Affinitatsachse ist die Ordinatenachse, auf welcher auch der Schnitt
punkt der Tangenten an zwei zugeordneten Kurvenpunkten liegt. So zeigt 
Fig. 11 diese Affinitatsbeziehung der Gleichung (32) an den Kurven 1 
und 2 der linearen Lohnform mit dam Faktor x = 0,5 und den Grundzeiten 
T und T f , fur die Punkte B und B;. Die beiden Tangenten sind mit Tgt 
bezeichnet. 

Von diesem Proportionalitatsgesetz wird noch haufiger Gebrauch 
gemacht werden. 

Die Beziehungen der Gleichungen (32) sollen nacheinander in die 
Gleichungen (25), (28) und (31) eingefiihrt werden. 

a) Fur Gleichung (25) ergibt sich 

VI = l + kl·(TI -tl ) 

v2 = l + k2 • (T2 - t2 ) 

und, da VI = V~ werden solI, 

oder allgemein 

1 P 
~..!= TI TI 
k2 1 P 

T2 T2 
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wobei peine beliebige Konstante ist, die auch als Vielfaches von I in 
der Gestalt l. 1 geschrieben werden kann. Es ergibt sich also 

T-t 
v = 1+21-- (33) 

T 
und nach Gleichung (1) 

t 
L = It + Al T (T - t) . 

Gleichung (34) stellt eine Parabel dar mit delll Scheitel 

, l+lT 
t =;:-2' 

I r-j LI 
t I 

r----

}··:1,~4~:-1 _ _ 

k q75 q9r; 

A 1 2 3 " 5 8 9 

S 
0' 

10 

Fig. 12. Lohnformen bei Iinearen Stundenverdienstkurven. 

(34) 

Fur diesen Scheitelpunkt erhalt man auch das Maximum der Lohn

kosten mit IT (I + .1.)2 
Lmax= 4·--;'-' 

Fur t = T ergibt sich naturlich stets 

v = lund L = 1 T. 
1st ). ~ I, so ",ird t' ~ T und Lmax ~ IT. 
1st dagegen .I. = 1, so wird 

2T - t • 
v = l--p--

I 
und L = 2 1 t - - • t 2 

T 
sowie Lmax = 1 T • 

(35) 

(36) 

Dieser Spezialfall der durch geradlinigen VerIauf der Stundenver
dienstkurve ausgezeichneten Lohnform ist die Lohnform von James 
Rowa n 1) (David Rowan & Co., Glasgow) und in Fig. 12 dargestellt. 

1) 'Engineering vom 13. Sept. 1901, S. 383 und vom 27. Marz 1903, S. 432. 
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Es wird dabei auf del' Ordinatenachse fur t = 0 die Strecke abge
schnitten 

v'=2l. 

Das MaB der ZUllahme von v wird 

1 
dV=-T dt . 

b) Zweitells wird bei der Lohnfol'm der Gleichung (28) mit der Pro
portionalitatsbeziehung del' Gleichungen (32) der Faktol' k als gleicher 
Wert wie bei Gleichung (25) el'mittelt. Setzt man ihn analog 

k = A1nl 
T ' 

so wird 

(37) 

Man el'kennt den gleichen Bau der Gleichungen (33) und (37) ohne 
weiteres und wurde also bei Auftragen dieser Stundenvel'dienstkurve 
in einem Achsenkreuz, das nur auf der Ordinatenachse logarithmische 
Einteilung hat, ahnliche Beziehungen erhalten wie bei der Lohnform 
der Gleichung (34). Soil auch hier, ebenso wie bei der Rowanlohllform 
die Kurve bei t = T ein Maximum, also eine horizontale Tangente 
haben, so bestimmt sich aus dieser Bedingung der Wert fur A. Es wird 
namlich unter Fortlassung del' Zwischel1l'echnungell 

daraus 

oder 

oder mit 

Damit wird 

T- t 
L= v·l = tlI + A---~~ T ' 

dL =0 
dt . 

i, 
I-t11-=0 n T 

t=T 
. 1 
"=lnl ' 

T- t 
lnv = In 1 + -p . 

Diese Beziehungen zeigt Fig. 13. 
Dieses Beispiel zeigt, daB es nicht allzu schwierig ist, neue Lohn

fonnen aus bestimmten Bedingungen abzuleiten. Indessen bietet, wie sich 
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spater ergeben wird, die Ableitung solcher neuer Lohnformen keine 
besonderen Vorteile. 

c) FUr die Beziehung der Gleichung (31) endlich ist eine Umrechnung 
nicht notig. Denn fur t = 0 wird v = 00, sodaS also die Proportio
nalitatsbedingung bereits erfiillt ist. 

Es folgt dies auch aus Gleichung (31) unmittelbar. Es ist namlich 

(~l)kl= (~2)k2 , 
oder da nach Gleichung (32) 

so wird 

Die Gleichungen (30) und (31) gelten daher hier unmlttelbar. 
Die Lohnform der 

.90() Hli
:,--+- ---+--t---t--+--t-:::::;;i---;9CO Gleichung (31) ist von 

Prof. A. Rothert, 
Lemberg, ange

geben!). Er bezeich
net sie als die Lohn
form des "konstan
ten Ansporns". Dazu 
ware zu bemerken, 
daB diese Lohnform 
wahrscheinlich mit 
sinkender Zeit star
ker anspornt als an-

V fallglich, weil die Zu-
1;1 

W~--l---;h-~~-t=:r:::=1==:::\:=.J.---t'O nahme von v rascher 

5 (j 7 8 
'MIasm" fQ .. f 

9 

Fig. 13. Lobnform bei linearem Logaritbmns 
des Stundenverdienstes. 

10 

erfolgt als proportio
nal der Abnahme der 
Zeit t. Ein konstanter 
Ansporn der Lohn
form ist aber wegen 

der hemmenden psychischen Momente keineswegs gleichbedeutend mit 
einer konstantenAnspannung der Arbeiter. Vielleicht konnte deshalb diese 
Lohnform besser die der "konstanten Anspannung" oder der "konstanten 
Arbeitsintensitat" genannt werden, wobei aber zu beachten ware, daB 
dieser Ausdruck nur die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit fur si<ih 
hat. Am besten wiirde eine solche Bezeichnung so lange vermieden, 

1) VgI. Beitrag zumStudinm derLohnungsmethoden von Alexander Rothert, 
Werkstattstechnik 1909, S.65. - Die dortige Ableitung ist nur angenahert richtig. 



Nicht lineare Lohnfol'men. 59 

als nicht ausreichende experimentelle Beobachtungen dies begrunden. 
Auch ist anzunehmen, daB die einzelnen Arbeiter verschieden auf die 
gleiche Lohnform reagieren 1). 

Mag auch der wirkliche Verlauf der Stundenlohnkurve fur konstante 
Anspannung des Arbeiters noch zweifelhaft sein, so ist jedenfalls wahr
scheinlich, daB sie, in einem Achsenkreuz, dessen Abszissen und Ordi
naten logarithmisch eingeteilt sind, aufgetragen, wenigstens angenahert 
proportional mit abnehmendem t ansteigen wird. Man wird deshalb allen 
Stundenverdienstkurven, die in der Darstellung der Fig. 14 einen au
genahert geradlinigen Verlauf haben, mit Wahrscheinlichkeit die Eigen
schaft zusprechen ki:innen, daB sie unter sonst gleichen Verhaltnissen 

t :8Ft_~~~~~ 
1,1j}------

1.~ 

1,2f------

1 
/: :3 if j 

-~ t It? SltH'!Jen 

j<'ig. 14. Darstellung der Lohnformen bei iogarithnlisril get<>ilter AbsziEse und Ordinate. 

beim Arbeiter eine konstante Auspannung hervorrufen. Das MaG 
der Anspannung wird durch die Neigung der Kurve festgelegt. 
Auch bei Kurven, die in Fig. 14 keinen geradlinigen Verlauf haben, 
kann das jeweilige MaJ3 der Anspannung durch die Neigung der Tan
gente in dem betreffenden Punkt angegeben werden. 

Wie Gleichung (30) lehrt, sind bei der logarithmischen Einteilung 
des Achsenkreuzes der Fig. 14 die Kurven del' Gleichung (31) fur ver
schiedene Gnmdzeiten einander parallel. Diese Grundzeiten waren bisher 
!nit Tl und T2 bezeichnet; sie sind indessen in der Figur mit Ruck
sicht auf die folgende Ableitung unter b) mit T und TJ benannt. 

Vergleicht man nun die v-Linien beispielsweise del' Rothertschen 
Lohnform mit k = 0,5 (welchen Wert Rothert vorschlagt) und der line
aren Pramienzeitlohnform !nitdem Lohnfaktor x = 0,4 in del' Darstellung 

der Fig. 14, so findet man bis herunter zu del' Greuze von etwa ~-, also 

1) Vgl. dazu die Annahme der Fig. 4. 
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bis zu einem weit uber dieerreichbare Zeitverminderung hinaus praktisch 
keinen ins Gewicht fallenden Unterschied zwischen beiden Lohnformen. 

Noch groBer wird ihre Annaherung fur Werte von x und k, die naher 
an 1 heranliegen. Wird x und k je gleich 1, so gehen beide Formen 
ineinander uber. Die v-Kurve fUr Stucklohn ist daher in der Darstellung 
der Fig. 14 eine gerade Linie. Auch Stucklohn ist daher theoretisch 
genau eine Lohnform der "konstanten Anspannung", wenn man eine 
solche als Wirkung der Rothertschen Lohnform ansieht. 

Es kann deshalb mit Rucksicht auf die praktisch ganzlich belang
losen Unterschiede kein Grund vorliegen, weshalb man von den in Rech
nung und Anschauung so ubersichtlichen linearen Lohnformen zu anderen 
kaum davon verschiedenen, aber schwerer verstandlichen ubergehen soIL 

N ach dieser Erkenntnis lieBe sich hier nachtragen, daB die in Abschnitt 
I und II gewonnenen Ergebnisse nicht nur im besonderen fur die Iinearen 
Lohnformen, sondernauch mit den obigen Einschrankungen ganz allgemein 
fur den Fall der konstanten Anspannung des Arbeiters gelten konnen. 

Die bisher in diesem Abschnitt abgeleiteten Ergebnisse bilden gleich
zeitig die Begrundung dafur, daB in vorliegendem Werkchen vorzugs
weise die linearen Lohnformen behandelt sind. 

Nach den bisherigen Erorterungen laBt sich wieder vermuten, daB, 
nunmehr lineare Lohnformen vorausgesetzt, bei einem Iassigen Arbeiter 
nur eine scharfere Lohnform mit geringerem Stundenlohnsatz eine kon
stante Anspannung hervorbringt, wahrend beieiner schwacheren Lohnform 
mit hoherem Stundenlohnsatz sein Eifer bald nachlaBt. Dagegen wird bei 
einem fleiBigen Arbeiter und einem solchen, der auf auBere Einflusse 
schneller reagiert, gerade die schwachere Lohnform mit hoherem Stunden
lohnsatz am Platze sein. Durch eine derartige Regulierung wird man auch 
dem weiterhin erstrebenswerten Ziel nahekommen, daB nicht nurdie An
spannung eines und desselben Arbeiters stets gleich beibt, sondern daB sie 
auch fur aIle Arbeiter innerhalb des Unternehmens dieselbe Hohe erreicht. 

Es ist daher nachzutragen, daB das am SchIuB des zweiten Ab
schnittes gebrachte Schema l ) gleichzeitig moglicherweise das Prinzip 
dner fur aIle Arbeiter gleichmaBigen konstanten Anspannung verkorpert. 

Durch entsprechende Wahl des Lohnformfaktors x lieBe sich daher 
jede tlberanstrengung des Arbeiters vermeiden, wobei im besonderen fur 
geistig resgame Arbeiter, deren Zahl nicht unbedeutend sein diirfte. 
ein kleineres x zu gelten hat. 

Bei der Lohnform von R ow an kann dagegen nach den Ableitungen von 
einer konstanten Anspannung nicht wohl gesprochen werden. 

In Fig. 14, die eine ungefahre Priifung der Lohnformen auf konstante 
Anspannung gestattet, ist auch die v-Kurve der Rowanlohnform ein
getragen. 

1) Vgl. S. 40. 
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Man bemerkt in dieser Darstellung, daB diese Lohnform anfanglich 
in der Scharfe dem Stucklohn entspricht. Dann biegt die Kurve, wie zu er
warten war, rasch urn. 1m Punkt A, in welchem die Tangente etwa paralld 
der linearen Lohnform x = 0,5 wird, wird auch die durch beide Lohn
formen hervorgerufene Anspannung gleich sein. Bei weiter fortschrei
tender Zeitverkurzung wird die Anspannung immer schwacher. 

Die fruher im zweiten Abschnitt gewonnenen Ergebniflse haben 
daher fur diese Lohnform keine Gultigkeit. 

1st die Rowanlohnform haufiger angewendet, so liegt der Grund 
einerseits darin, daB sie die einfachste der nicht linearen Lohnformen 
ist und andererseits darin, daB man bei ihr ill1 Gegensatz zu anderen 
Lohnformen einen nur geringen EinfluB der Kalkulatiollsfehler ver
mutet, deren Besprechung nunmehr erfolgt. 

b) Der Einfl uB der Kalkulationsfehler. 

Beis piele: Die linearen Lohnformen und die Lohnform von .J ames 
Rowan. 

Viele Werke sogar der GroBindustrie begnugen sich immer noch mit 
der Festsetzung der Stuckli:ihne durch die Meister. Erzielt das Unter
nehmen Gewinn, so glaubt es aus dies em Grunde, auf die Einrichtullg 
eines besonderen Vorkalkulationsbureaus verzichten zu konnen und ist 
die Rentabilitat gering, so scheut es die Kosten. 

Indessen drangen die auBerordentlich gestiegenen Lohne und der 
kommende Wettbewerb auf dem Weltmarkt die Werke immer mehr 
zu sparsamster Wirtschaft im Betriebe. 

Eine Untersuchung dariiber, ob und in welchem MaBe die Festlegung 
der Stuckli:ihne in einell1 besonderen Bureau vorteilhaft erscheint, ist 
daher von Bedeutung. 

Es bedarf zwar keiner Erorterung, daB eine besondere, eingearbeitete 
und aIle rechnerischen und graphischen Hilfsmittel anwendende Betriebs
vorkalkulation derartig schwere Fehler in der Belllessung der Lohne 
nicht begeht, wie sie haufig den Meistern unterlaufen. Aber selbst die 
Verfahren, im voraus die Arbeitszeit fur die Herstellung eines Gegen
standes durch ein besonderes Bureau festzulegen, werden imll1er mit 
Ungenauigkeiten behaftet sein. Auch bei Anlehnung an fruhere Aua
fuhrungen sind Fehler unvermeidlich, weil die Arbeitsverfahren und 
damit die Grundzeiten sich standig andern und die Kalkulationsmetho
den in vielen Betrieben noch zu wenig durchgebildet sind. Es ist dahor 
wichtig, allgemein festzustellen, welchen EinfluB Fehlor im Veran
schlagen del' Arbeitsli:ihne, sei es durch die Meister oder durch die Be
triebsvorkalkulation auf die Herstellungskosten der "\'erkstucke und 
damit auf die Rentabilitat cines Unternehmens habell. 

Es sei vorausgeschiekt, daB diese Fehler in der Vorkalkulation meist 
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nur dann bestehen, wenn sie eine Verlangerung der richtigen Grundzeit T 
zur Folge haben, da andernfalls die Regulierung der Zeit durch Be~ 
schwerde des Arbeiters von selbst erfolgt, der eine SchmaIerung seines 
ublichen Stundenverdienstes vermeiden will. Immerhin sind auch solche 
Kalkulationsfehler unerwiinscht. 

Die Fehler wirken bei den einzelnen Lohnformen verschieden. Bei 
reinem Zeitlohn als Grenzfall hat ein in der Kalkulation gemachter 
Fehler auf den Stundenverdienst des Arbeiters uberhaupt keinen Ein
fluB, denn da der Arbeiter nur Stundenlohn erhalt, kann es dem Unter
nehmer von diesem Standpunkte ~us gleichgiiltig sein, ob er vorher die 
Herstellungszeit auf 5 oder 10 Stunden geschatzt hat. Anders ist die 
Wirkung beim Stucklohn. Kaikuliert hier dar Unternehmer die Arbeitszeit 
um 100% zu hoch, so wird der Stundenverdienst des Arbeiters bei gieichem 
FleiG auf das Doppelte emporschnellen. Die Verhii1tnisse beim Pramienzeit
lohn liegen wieder in der'Mitte zwischen Zeitlohn und Stucklohn, wobei 
sich der Fehler im Voranschlag um so weniger fuhlbar machen wird, 
je mehr sich der Pramienzeitlohn dem reinen Zeitlohn nahert. Am 
empfindlichsten bezuglich Kalkulationsfehler ist der Pramienstucklohn. 
Hierbei bewirken geringe Fehler im Voranschlag eine erhebliche Verschi~ 
bung in der Hohe des urspriinglich angenommenen Stundenverdienstes 
des Arbeiters. 

Diese Kalkulationsfehler habell mit den beabsichtigten Zeitverkur
zungen, die der Arbeiter gegenuber den Feststellungen der Vorkalku
lation erzielt, nichts zu tun. 

Beispiel:. Wenn ein Arbeiter mit 0,90 M. Stundenlohn ein Werkstiick im 
Zeitlohn in 10 Stunden herstellt, so wird der Kalkulatoi nach der' bisherigen 
Voraussetzung die Grundzeit T ebenfalls mit 10 Stunden finden und seiner 
Rechnung zugrunde legen miissen . .Andernfalls begeht er einen Kalkulationsfehler. 

Dabei ist fum aber· bekannt, daB der im Stiicklohn beschaftigte Arbeiter 
die Zeit von 10 Stunden um etwa ein Drittel herabsetzt und daB sein Stunden
verdienst von 0,90 M. eine ErhOhung auf 1,35 M erfiihrt. Dies ist auch beabsichtigt. 
Wird dagegen die Grundzeit fiir das Stiick statt mit 10 Stunden mit 13,33 Stunden 
eingesetzt, so ist dies ein Kalkulationsfehler. Der Stundenverdienst des im Stiick
lohn beschaftigten Arbeiters steigt dabl'i nach Gleichung (2) auf die nicht be
absichtigte Hohe von 1,80 M. 

Der absolute Kalkulationsfehler kann durch die Zeitdifferenz zwischen 
falsch und richtig kalkulierter Zeit, also durch den Ausdruck TI - T 
gekennzeichnet werden, wenn man mit TI die faisch kalkulierte Zeit 
bezeichnet, dabei wird TI> T angenommen. Der spezifische Kal-

kulationsfehler wird dann durch den Ausdruck Tr;; T = I darge

stellt und spater erlautert werden. 
Der Wert v in der Funktion v = I(t) gilt fur die richtige Grundzeit T. 

Setzt man in diese Funktion, die auBer der Variablen t noch die bisher 
als konstant angesehene GroBe T enthalt, unter Beibehaltung von t 
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lediglich statt T die falsche Grundzeit Tf ein, so erMlt man den Wert v,. 
Die Differenz v,- v ergibt allgemein die Zunahme des Stundenver
dienstes infolge des Kalkulationsfehlers. 

Nun wird diese Voraussetzung, daB namlich der Arbeiter auch 
beim Vorliegen einer unrichtig kalkulierten Zeit TI den gleichen FleiB 
entwickelt, nicht zutreffen, vidmehr wird sich sein Verhalten bei einem 
Kalkulationsfebler mit Tf > T mit Sicherheit zwischen zwer- Grenzen 
einschlieBen lassen. 

Bei der unteren Grenze paBt sich der Arbeiter der unrichtig kalkuliertell 
Grundzeit Tf insofern an, als er den Stundenverdienst v konstant halt. 
Dieser einen Grenze wird der Arbeiter zustreben, wenn er lassig und 
mit einem bestimmten Stundenverdienst zufrieden ist oder aber, wenn 
er befurchten muB, daB fur den Fall, daB sein Stundenverdienst infolge 
des Kalkulationsfehlers eine ungewohnliche Rohe annimmt, die Grund
zeit vermindert wird. Dber dies Bestreben wird spater noch zu sprechen 
sein. 

In Fig. 11 stellt B Bf die Verlangerung der Zeit t auf tf fur diesen 
Fall v = const. dar. 

FUr diese Grenze des konstanten v gelten die Affinitatsgleichun
gen (32). 

Es wird also die Zeit 
Tf 

tf ='r t. 
Die Zeit t ist diejenige, die er bei richtiger Kalkulation verbrauchen wilrde. 

Diese Beziehung gilt allgemein, ist also unabhangig von der Art 
der Lohnform. 

Der EinfluB eines solchen Verhaltens auf die Arbeitskosten G laBt 
sich rechnerisch so verfolgen, daB man zunachst die entstehenden Mehr
kosten errechnet und sie dann mit den Arbeitskosten G, welche ohne 
Kalkulationsfehler entstehen, vergleicht. Nennt man diese Mehrkosten 
infolge des Kalkulationsfehlers bei der v = const.-Grenze go' so wird 

g. = v(t,- t) + fLl{tf-l)l) 
oder 

go = (v + fL l) (t, - t) , 
oder mit obigem Wert fur t, 

T,-T 
ge=t(v+fL l). T . (38) 

Diese Gleichung geht mit Gleichtmg (1) und der im zweiten Abschnitt 
-gewahlten Bezeichnung S = fL I tuber in 

{J. = (L + 8) T, T T 

I) Vgl. S.2O. 
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oder (39) 

Die Gleichung hat, wie sich iiberblicken laSt, auch Giiltigkeit, wenn 
p nicht konstant ist. 

Der Ausdruck T,;; T stellt, wie oben definiert, den spezifischen 

Kalkulationsfehler f dar. Wird z. B. die Zeit T = 10 falschlich zu T, = 12 
ermittelt, so liegt ein spezifischer Kalkulationsfehler von 0,2 oder von 
20 v. H. vor. Es wird 

a"=a+g,,, 
wenn mit G/} die infolge des Kalkulationsfehlers entstehendell Arbeits
kosten bezeichnet werden. Oder auch 

a" = aT, 
T 

t, 
a" = at' (40) 

In graphischer Darstellung wiirden also die Ordinaten der Arbeitskosten 

a, um den Faktor ¥ zu vergroSern sein, urn die Ordinaten der neuen 

Kurve fiir a. = f (t) zu erhalten. (Es liegt also wieder Affinitatsbeziehung 
vor. Affinitatsachse ist die Abszissenachse.) 

Bei der oberen Grenze wird der Arbeiter auf den Kalkulations
fehler iiberhaupt keine Riicksicht nehrnen. Er wird also auch bei un
richtiger Kalkulation die gleiche Zeit t verbrauchen wie bei richtiger. 
Dieser Grenze werden sich vor aHem die fleiBigen Elemente unter den 
Arbeitern nahern, die einen Mehrverdienst erzielen wollen, ferner die 
ruhigeren Leute, die sich durch auSere Einfliisse schwerer beeinflussel1 
lassen. 

Werden fiir diese Grenze mit t = const. die Mehrkosten mit fJt be
zeichnet, so wird 

(/, = (v, - v) t } (41) 
oder (/t = L, - L . 
In diesem Faile sind die Mehrkosten zwar von den Arbeitsunkosten, 
aber nicht mehr von dem Verlauf der Stundenverdienstkurve oder Lohn
kostenkurve unabhangig. 

Werden mit at die infolge des Kalkulationsfehlers entstehenden 
Arbeitskosten fiir t = const bezeichnet, so ergibt sich 

at = a + (/, 
=L+8+L,-L 

oder 
at = L,+ 8 } 
at = L,+ plt. (42) 
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1m allgemeinen werden aber die Grenzfalle Betten sein. Der Arbeiter 
wird sich vielmehr mit seiner Leistung in dem Bereich der beiden 
Grenzen halten, oder in der Darstellung der Fig. 11 sich auf einen be
liebigen Punkt 0, zwischen B und Bf einstellen, indem er fur die Arbeits
ausfiihrung die Zeit t' benotigt. 

FUr einen solchen Zwischenpunkt kann man annehmen, daB sich 
die durch den Kalkulationsfehler verursachten Mehrkosten, die nunmehr 
mit g (II, t) bezeichnet seien, aus zwei Teilen zusammensetzen, einem 
Teil, der durch Arbeiten bei konstantem v entsteht und g; genannt sei, 
und einem zweiten Teil, der durch Arbeiten bei konstantem t entsteht 
und !It genannt sei. Bezeichnete nun f den tatsachlichen spezifischen 

Tf - T t, - t T' - T t' - t 
Kalkulationsfehler -- p- oder -t-' so wird man f' = -t- -= -t-

denjenigen der Zeit t' entsprechenden, gedachten Kalkulationsfehler 
nennen konnen, der die durch Arbeiten bei konstantem v entstehen
den Teilmehrkosten g; verursacht. 

Es wird dann 
g(v,t) = g; + ge . 

Nach Gleichung (39) und (32) wird 

g; = G ( - t = G . f' . 
t 

Nach Gleichung (41) wird 
g; =L,- L', 

wobei L' entsprechend L, denjenigen Wert der Funktion L = f(t) be
deutet, den man erhalt, wenn man statt T den Wert 

T' =(1 +f') T 
einsetzt. 

Es ist namlich nach der Definition 

Es folgt also 

und daraus 

(1 + f) T = (1 + t' t t) T 

( 
=--T 

t 

= T'. 

g(v, t) = G f' + (Lf - L') 

G(v, t) = g(v, t) + G 
= G (1 + f') + (Lf - L') . (43) 

Das durch diese Gleichung dargestellte Gesetz gilt ebenso wie die 
durch die Gleichungen (32) dargestellte Affinitatsbeziehung allgemein, 
also auch ffir nicht lineare Lohnformen, da Voraussetzungen nicht ge
macht sind. 

Schilling, Lohnmethoden. 5 
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Das Gesetz solI auf die linearen Lohnformen und auf die Rowan
lohnform angewendet werden. 

FUr die linearen Lohnformen ware zunachst zu priifen, welchen 
EinfluB die Kalkulationsfehler auf die Lage des Arbeitskostenminimums 
und ferner, welchen EinfluB sie auf die Rohe der Arbeitskosten nehmen. 

Dabei werden die Rechnungen nur fur den Fall der gleichen Stunden
lohnsatze, also unter Zugrundelegung von Gleichung (lO) durchgefiihrt. 
FUr den Fall der ungleichen Stundenlohnsatze werden alsdann einige 
Bemerkungen angeschlossen. 

Die Rohe derArbeitskosten G ffir die linearen Lohnformen war 
durch Gleich]lng (lO) festgelegt. 

Ferner ist nach Gleichung (6) und den entsprechenden Defini-
tionen zu setzen 

und 

also 

L, = It + (T,- t) lx 

Ii = l t + (T'- t) lx, 

L, - L' = I· x· (Tf - T/) . 

Setzt man diese Ausdriicke fur G und Lf - L' in Gleichung (43) ein, so 
ergibt sich 

~~t) = [~(1 - x) + x + f1 ~] (1 + 1') + x (f - f') , 

oder nach einigen Umformungen 

~(~t) = ~(1 - x + fl) (1 + f) + x (1 + f) , 

Diese Gleichung ist die erweiterte Form der Gleichung 
Berucksichtigung der Kalkulationsfehler. 

Lediglich die Mehrkosten U(v, t) ermitteln sich zu 

U(v, t) _ t (1 +) I' + f IT - T - x f1 x. 

(44) 

(10) unter 

(45) 

Der gedachte spezifische Fehler f' kann nur zwischen den Werten 0 
und I schwanken. 

Er wird sich fur einen kleinen Lohnformfaktor x wegen des 
geril1gel1 Al1spornes dem Wert fund fur einen groBel1 Faktor x wegen 
des groBeren Anspol1les dem Wert Null nahern; allgemein wird 

f' = q;(x) • 

Zwar konnten fur diese Funktion ahnliche Erwagungen gelten, wie 
sie im zweiten Abschnitt uber die Funktion T - t = f (x) an
gestellt sind, denn der psychologische Vorgal1g beim Arbeiter wird 
ahnlich sein. 

Auch konnten diese Untersuchungen unter dem neuen Gesichts
punkt del;' Kalkulationsfehler ebenfalls in allgemeiner Weise wiederholt 
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werden. Davon soll indessen Abstand genommen werden, weil sich bei 
einem durchgerechneten Beispiel herausgestellt hat, daB der Fehler
einfluB auf die Lage des Minimums nicht sehr bedeutend sein durfte. 

Der Gang der Rechnung ist dabei ahnlich wie fruher: Fiir Funktion T - t 
= I(x) kann Gleichung (15) und fiir die Funktion f' = rp (x) eine entBprechende 
Beziehung gewahlt werden. 

Setzt man diese beiden Ausdrlicke in Gleichung (44) ein, so ergeben sich 
aus der Differentialquotientengleichung 

dGJ!!.!1 = 0 
dx 

die Minima flir verschiedene Werte von G CO, I) bei verschiedenen Annahmen 
entsprechend den Fig. 5 und 8. 

Aus einer solchen Rechnung ergibt sich die Folgerung: Ein Kalkulations
fehler verschiebt zwar die Minimumkurven in Fig. 5 und 8 in der Weise, daB 
sie mit wachsendem e in Richtung des sinkenden x rlicken. Kalkulationsfehler 
wirken daher mit steigender Arbeitsintensitat auf schwachere Lohnformen hin. 
Der EinfluB scheint aber, lediglich nach dem durchgerechneten Beispiel zu 
urteilen, nur gering zu sein. 

Dagegen ist es nicht ausgeschlossen, daB die angedeuteten Ableitungen aus 
einem anderen Grunde Bedeutung gewinnen: 

Die Hauptschwierigkeit unmittelbarer experimenteller Untersuchungen liber 
Fragen, wie sie im Verlaufe der bisherigen Erorterungen aufgeworfen wurden, 
wie etwa liber die Arbeitsintensitat, beruht allgemein darin, daB man sie kaum 
ohne Vorwissen des Arbeiters anstellen kann. Auf sein Verhalten wird aber die 
Kenntnis der vermutlichen oder tatsachlichen Absich.t einen so erheblichen 
EinfluB haben, daB die erhaltenen Resultate mit der Wirklichkeit nichts mehr 
gemein haben1). Es muB daher versucht werden, diesen psychischen EinfluB 
auszuschalten. Ein solches Verfahren aber ware vielleicht in einer Verbindung 
der Kalkulationsfehlertheorie mit der absichtlichen Variation der Kalkulations
fehler gegeben, die sich ohne Vorwissen der Arbeiter in beliebiger Zahl und Hohe 
und unter den verschiedensten Umstanden von der Kalkulationszentralstelle 
cines Unternehmens aua in gewollter Weise hervorrufen lassen. Die Ergebnisse 
wiirden Schliisse auf die verschiedensten Punkte, so auch vielleicht auf die 
Funktionen r = rp (x) und (T - t) = I (x) zulassen. 

Einen ungleich groBeren EinfluB als auf die Lage des Arbeitskosten
minimums uben die Kalkulationsfehler auf die absolute Erhohung der 
Arbeitskosten G infolge der zuzuaddierenden Mehrkosten g(~, t) aus. 
Diese sind aus den allgemeinen Gleichungen (43) oder aus der 
Gleichung (45) fur die linearen Lohnformen zu errechnen; es wird 

g(v, t) = [~ (1 - x + ft) '- + x] f 
IT T f' 

Als Beispiele fur lineare Lohnformen sei der Lohnformfaktor x = 0,5 und 
x = I angenommen. FUr jeden Lohnformfaktor sei der Arbeitsunkosten-

1) Vgl. dazu auch Mlinsterberg, Psychologie und Wirtschaftsleben. Auch 
der dort entwickelte Grundsatz der "inneren Ahnlichkeit", darin bestehend, daB 
der wirkliche Vorgang beim Versuch im Laboratorium unter Wahrung aller Haupt
einfliisse reproduziert wird, wurde hier versagen. 

3* 
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faktor p, = 1 und p, = 0,33 gesetzt. In nachfolgender Tabelle 3 sind die 

Gleichungen fur ~(v# und l~ mit obigen Werten zusammengestellt. 

\,0 

Tabelle 3. 

x = 0,5 

g(v. ~ G 

lTt IT 

fl = 1 l~tf' O~ ,,) '1' 7 + ,l> 1,5 ~ + 0,5 

Il = 0.33 
t f' 

0,67'1' 7 + 0,5 
t 

0,67'1' + 0.5 

x = 1 

g(v. ') G 

rTl IT 

f' = 1 
t f' 

1.'1'/ + 1 
t 

1'1'+ 1 

t f' 
0,33'1' / + 1 

t 
0,331' + 1 

2,OO.v--;----------------
/ i IT=------

/ " grlJt) --fti~ p..:: Ul1df=1 
, l Tf - _____ fur p-u,JJ 

/ 1,50~ 
I . 

/ ' 

M' -~oJ-------
i /' 
i ---~ 

(1,50' 

---
t =COl1sf. 

.- t I <1 

------

I / -~-I N// _-- /1 
I 

, I 
, I 

! / 0,07 

-- ,~ 1 ---- / F--

lJ=consf: 

Fig, 15. Arbeitskosten. Kalkulationsfehler und Herstellunpzeit. Erstes Beispiel: Lohnform z - 0,5_ 
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Die Werte von ~(T) sowohl fur x = 0,5 als auch fur x = 1 in Abhangigkeit 

von den Verhaltniszahlen ; und ~ sind in den Fig.15 und 16 aufgetragen. 

Nur ist als Abszisse statt ; die spezifische Zeitverkurzung'.£T t ge

wahlt worden, um von Null ausgehen zu konnen. 
Die Werte von g(v, t) zunachst fur J1, = 1 und unter der Vorausset

zung, daB der Kalkulationsfehler I = 1 ist, sind durch die Ordinaten 
der stark ausgezogenen Korper dargestellt. 

FUr die Fig. 15 und 16 ergeben sich gemeinsam folgende Beob
achtungen: 

Der kleinste Wert von g(v, t) wird fur ~ = 0 unabhangig von T 

mit 0,5 fur x = 0,5 und mit 1,0 fur x = 1 erhalten; der groBte Wert 

wird fur r = 1 und '! T x = 0 gleich 2. 

Die oberen Begrenzungsflachen der erwahnten Korper der Fig. 15 
und 16 sind E G N L. Da man selten uber eine spezifische Zeitverkur-

zung von T T t = 0,5 kommen wiru, sind die Flachen nur bis zu diesem 

Wert dargestellt. 
Wird J1, = 0,33, so gehen die Linien N L in die Lage Q P und die 

I, 

Fig. 16. Arbeltskosten, Kalkulationsfehler nnd Heretellungszeit. Zweites Beispiel: Lohnform s - 1. 
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oberen Begrenzungsflachen in die Lage E G Q P uber; sonst andert 
sich nichts. Die obere Begrenzungsflache fur 11- = 0,33 ist gestrichelt 

gezeichnet und auch nur bis zu T T t = 0,5 dargestellt. 

Die Tabelle 3 lehrt, daB die Werte (/(v, t) sowohl fur den Lohnform
faktor x = 0,5 als auch fur x = 1 sich nur dadurch von G unterscheiden, 
daB die ganze Summe mit 1 und der erste Summand noch mit dem Faktor I' 
multipliziert ist. Werden daher zum Vergleich in die gleichen Figuren 

auch die entsprechenden Werte fur 1 ~ eingetragen und durch die Or

dinaten derjenigen Korper dargestellt, deren strichpunktierte obere Be
grenzungsflache K M N List, so unterscheidet sich der MaBstab der 
Werte £itr G und (/(v,t) nul' durch den Kalkulationsfehler I. Wird, wie in 
der Figur angenommen, 1 = 1, so haben beide Werte gleichenMaBstab. 

In den Figuren 15 und 16 finden sich die Werte von l~ nur fur 
11- = 1, nicht fur 11- = 0,33 eingetragen. 

Die Darstellung ist auf Grund eines allgemein gultigen Gesetzes 
erfolgt. Sie laBt daher auch durchaus sichere Schlusse zu: 

1. Der EinfluB del' Fehler, ausgedriickt als v. H.-Satz der Arbeits
kosten G, kann sich also nur dadurch vermindern, daB der Arbeiter 
sich mehr in- der Nahe der t = const.-Grenze halt. 

FUr diese Grenze,· also fur -0 = ° ist der Fehler im Verhaltnis zu den 

Arbeitskosten G variabel. Er ist groBer fur groBeres x. 

Da z. B. fur T 2 t C G fur x = 0,5 (Fig. 15) gleich 0,4 eM und fur 

Stucklohn (Fig. 16) gleich 0,66 C Mist, so betragell die Mehrkosten 
(/(v, t) in v. H.-Satz von G ausgedriickt 0,4 bzw. 0,66 von I. 1st 1 = 30%, 
so wird (/(v, t) gleich 12 v. H. bzw. 20 v. H. von G. 

2. Der EinfluB del' Fehler fur Arbeiten bei fast konstantem v, also 

bei j nahe 1, wird betrachtlich groBer und von der spezifischen Zeit

verminderung fast unabhangig, denn sowohl (/(v, t) als auch G nehmen in 

gleicher Weise mit wachsendem T T tab. 

Auch die Lohnform hat, wie die Figuren unmittelbar zeigen, wenig 
EinfluB. 

Fur die Grenze selbst sind die Mehrkosten (/(v, t) in v. H.-Satz von G 
ausgedriickt, gleich dem Kalkulationsfehler. 1st 1 = 30 v. H., so betragell 
auch die Mehrkosten 30 v. H. von G. 

3. Da, wie fruher erortert, bei niedrigem Lohnformfaktor x die 
Anspannung des Arbeiters gerillger ist, so wird fur x < 1 seine Arbeits-

intensitat im Durchschnitt mehr nach der Seite (= 1 zu liegen. 
1 
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Fur x > 1 dagegen wird der Arbeiter wegen des scharferen Anspornes 

mehr bei konstanter Zeit, also nach der Seite j = 0 zu arbeiten. Da

durch gleicht sich der bei Lohnformen mit groBerem Lohnformfaktor :r 
an sich vorhandene groBere EinfluB der Fehler wohl zum groBen Teil 
wieder aus. 

Gleichwohl besteht nach den Figuren vielleicht immer noch die 
Moglichkeit, daB sich bei Anwendung von Pramienzeitlohnformen 
gegenuber dem Stucklohn eine wenn auch nur unbetrachtliche Verrin
gerung des Einflusses der Kalkulationsfehler und damit Ersparnisse 
ergeben konnen. 

DaB aber auch dieser Vorteil dann wieder verloren geht, wenn man 
statt der angenommenen gleichen Stundenlohnsatze solche ungleicher 
Art voraussetzt, sei bereits hier erwahnt. 

4. Es sei hinzugefugt, daB der EinfluB der Fehler bei niedrigen 
Arbeitsunkosten prozentual groBer ist als bei hoheren. Dies wird er-

sichtlich, wenn man sich in die Fig. 15 und 16 noch die Werte von l~ 
fur den Fall /u = 0,33 eingetragen denkt. 

Einige willkiirlich gewahlte moglichst einfache Vergleichsbeispiele werden die 
Bedeutung des Einflusses des Kalkulationsfehlers zeigen. 

Setzt man wieder wie im zweiten Abschnitt eine Fabrik mit a Arbeitern 
voraus, so wird, wie dort unter Bezugnahme auf Fig. 5 

IG~ 
IG T 

a· 12' T = at 2.' t . 

Es sei wieder /l = 1, dagegen diesmal c = 0,33 als konstant angenommen. 
Ferner sei wieder 1 = 0,90 M. und die Arbeiterzahl a = 1000. t 

Wiihlt man zunachstStiicklohn (x= 1), so wird nach Gleichung (15)'1' = 0,66 
und nach Fig. 5 oder Tabelle 3 

IG 
alIT = 1,66. 

Bowie erstens fiir j- = 0 na{Jh Tabelle 3 

I (/(v.~ = f 
alIT • 

und zweitens fiirt = 1 

I (/( •. '1 = 1 66 f 
alIT ' . 

Ferner wird 
t 

'1'- 1 
alIt = 3600000' 

Ebenso wird fiir Pramienzeitlohn mit x = 0,5 nach Gleichung (15) der Wert 
t 
T = 0,756 und IG 

a lIT = 1,634, 
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sowie fUr ~ = 0 
~g(v.~ = 05 f 
al~T ' 

und fUr ~ = 1 
~ g(v. f! - 1 634 f 
al~T-' . 

Ferner wird 
t 
T 1 

al~T = 3175000' 

Man wird aber auch wieder dem Vergleich den auf gleiche Leistung rOOu

zierten Wert 360:, 000 zugrunde legen und in die Gleichungen des Beispiels ein

setzen miissen. 
Nimmt man ferner einen durchschnittlichen Kalkulationsfehler von 10 v. H. 

(f = O,lO) an, ein Wert, der. im Vergleich mit den tatsachlichen Verhaltnissen 
wohl eher zu niedrig als zu hoch bezeichnet werden kann, so schwankt fiir Stiick
lohn der Verlust durch Kalkulationsfehler zwischen 360000 M. und 600000 M. 
und fiir auf gleiche Leistung bezogenen Pramienzeitlohn zwischen 180 000 M. 
und 588 000 M. 

Auch andere Annahmen werden zu keinen erheblich giinstigeren Ergebnissen 
fiihren, wie ein Oberblick iiber die Rechnungen zeigt. 

Diese Beispiele zeigen deutlicher, als aIle Beschreibungen es ver
mogen, daB der geradezu ausschlaggebende EinfluB fehlerhafter Kalku
lation, der noch groBer ist als der EinfluB einer ungiinstigen Lohnform, 
fur die Rentabilitat der gesamten weiterverarbeitenden Industrie kaum 
uberschatzt werden kann. 

Eine Fabrik, die die Grundzeiten T schlecht oder gar nicht vor
~alkuliert, wird dadurch ihre Rentabilitat aufs Spiel setzen, denn die 
durch die Vernachlassigung der Vorkalkulation entstehenden Verluste 
sind so auBerordentlich, daB sie in normalen ;Fallen bei dem an
gestrengten Wettbewerb in Zukunft weniger als je durch besondere 
Mittel, wie hohe Verkaufspreise, wettgemacht werden konnen. 

Der klare und sichere, aber muhsame Weg zur Erhaltung der 
Rentabilitat ist die moglichst scharfe Ermittlung der kalkulierten 
Zeit T. Soweit dies noch nicht moglich ist, wird es sich darum 
handeln mussen, die Berechnungsarten der Bestimmung der Arbeits
zeiten vor Ausfiihrung der Arbeit mit alIem Nachdruck zu fordern. 

Rei dieser auBerst wichtigen Aufgabe ist die analysierende Methode 
Taylors, die sog. Elementenkalkulation, das schon in zahlreichen Fallen 
mit gutem Erfolge angewandte Hauptmittel. Gerade die bei jeder 
Lohnform auftretende Forderung einer praktisch einwandfreien Be
stimmung der zur Ausfiihrung einer Arbeit erforderlichen Zeit und 
die Moglichkeit, diesem Ziel durch Zerlegung des Arbeitsvorganges in 
einzelne Elemente nahezukommen, verbindet das Lohnproblem un
lOsbar mit dem Arbeitsproblem. 
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Dies gilt im besonderen fur Reihen- und Einzelfertigung, wahrend 
bei reiner Massenfertigung, also bei einer vergleiehsweise geringeren 
Anzahl von Arbeitsgangen, die in Mufiger Wiederholung auszufuhren 
sind, unmittelbare Messungen an der Maschine wohl eher zum Ziele 
fuhren. 

Es moge hier eine wichtige Voraussetzung fur die bisherigen Ab
leitungen nachgeholt werden, namlich, daB die einmal ermittelte kalku
lierte Zeit T nicht willkurlichen Anderungen unterworfen werden darf. 

1st die Betriebsleitung der Ansicht, daB der Arbeiter einen zu hohen 
Stundenverdienst v erzielt, so liegt die Vermutung nahe, daB die Grund
zeit T zu groB angenommen ist. In solchen Fallen ergreift man haufig 
den einfachen Ausweg, die kalkulierte Zeit oder den Stucklohn 
herabzusetzen. Sind solche Falle nicht zahlreich und wird das Mittel 
nul' ausnahmsweise angewandt, so hat das weiter keine Bedenken. 
Leider abel' bilden derartige Herabsetzungen noch in sehr vielen Be
trieben die Regel. Die Folge davon ist, daB sich der Arbeiter weniger 
auf konstante Zeit als vielmehr auf konstanten Stundenverdienst 
f?instellt, da er andernfails bei Wiederkehr der gleichen Arbeit infolge 
des herabgesetzten Stucklohnsatzes eine intensivere Tatigkeit entfalten 
muS, um den gleichen Verdienst zu erzielen1). Die Einstellung auf 
konstanten Stundenverdienst ware, wenn auch immerhin nachteilig, 
doch vergleichsweise nicht von ausschlaggebender Bedeutung, weil, 
wie die Fig. 15 und 16 lehren, auch bei Einstellung des Arbeiters 

auf konstante Zeit (~ = 0) groBe Verluste eintreten. 

Viel bedenklicher ist aber, daB del' Arbeiter in einer Fabrik, 
in del' die Herabsetzung der Stucklohne ublich ist, sich allgemein 
daran gewohnt, sein Augenmerk nicht auf den Fortgang der Arbeit, 
sondern auf die Konstanthaltung seines Stundenverdienstes auf 
einer bestimmten Hohe zu richten, so daB Kalkulationsfehler nie
mals offenbar werden. In einem solchen Faile sinkt die gauze 
Frage der EntlOhnungsmethoden, deren Wirkung sich ailein in ihrem 
EinfluB auf den Willen des Arbeiters auBert, fast zur Bedeutungs
losigkeit herab. 

DaB es bei unablassiger Kleinarbeit moglich ist, die Stucklohnsatze 
von Anfang an praktisch richtig zu bemessen, beweist das Vorgehen 
erster Werke, wie L. Loewe & Co., die ihren Arbeitern zugesichert 
haben, die Stucklohnsatze so lange nicht zu andern, als die Fertigungs
art oder die Konstruktion die gleiche bleibt. 

Bei einer solchen Bestimmung nimmt man den Nachteil in Kauf, 
daB in einzelnen Fallen sehr ungenauer Zeitkalkulation die Stundel1-
verdienste del' Arbeiter stark allsteigen. Man betrachtet aber mit Reeht 

1) Vgl. dazu Note] S. 192: Schreiben des Direktors B. Schiller, Wien. 
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diesen Umstand als das kleinere Vbel, das ohnehin bei Anderung der 
Konstruktion oder der Fabrikationsmethode verschwindet. 

Dagegen gibt es in der Tat Arbeiten, bei welchen eine gute Zeit
vorkalkulation fast unmoglich, mindestens sehr schwierig ist. Es sind 
dies z. B. Instandsetzungsarbeiten. 

Dies auch von rein technischer Seite noch zu wenig beachtete Gebiet 
ist wirtschaftlich von groBer Bedeutung, weil Staatseisenbahn und 
Marine Instandsetzungen in sehr groBem MaBe ausfuhren mussen. 

Bei der Marine gestalten sich die Verhaltnisse sogar fur Neubauten 
recht schwierig, weil die Arbeiter uber einen weiten Raum verstreut 
sind und die Kolonnen eine groBe Anzahl von Arbeitern umfassen. 
Aus diesen Grunden ware in der Tat eine Lohnform erwiinscht, die den 
EinfluB der Kalkulationsfehler herabmindert. DaB der Pramienzeit
lohn diese Forderung nicht oder nur in geringem MaBe erfullt, war 
bereits gesagt. 

Man ist auch in Marinekreisen nicht zur Pramienzeitlohn-, sondern 
zUIIl Teil zur Rowan-Lohnform1), dargestellt durch die Gleichungen 
(35) und (36) und Fig. 12 ubergegangen. 

Ob sich dabei, wie man hoHt, eine Einschrankung des Einflusses der 
Kalkulationsfehler in starkerem MaBe als bei den PramienzeitlOhnen 
erzielen laBt, wird man prufen konnen, indem man die gleiche Unter
suchung wie fur den Pramienzeitlohn und Stiicklohn auch fur die Ro
wan- Lohnform anstellt. 

Es war Gleichung (43) 

Y(v.t) = f' G + (L! - L') . 

Nun ist fur die Rowan-Lohnform nach Gleichung (36) 

L=l 2T-t 
t T ' 

also 

G 12T-t+ 1 = ~t p.. t 
T 

und 
G t t2 

1 T = T (2 + p..) - T2 . (46) 

Ferner wird 
L _ 1 2(1 + f) T - t 
~ - t (1 + f) T 

1) Die englische Admiralitat hat die Rowan·Lohnform auf allen Werften 
und Werkstatten eingefiihrt. Vgl. SeIter, Werkstattstechnik 1910, S.29. -
Auch die deutsche Marine hat Lohnformen auf der gleichen Basis eingefiihrt; 
vgl. z. B. Zeitschr. d. Ver. deutsch. lng. 1904, S. 1825: Vortrag von Strache in der 
schiffbau1;echnischen Gesellschaft iiber Arbeitsausfiihrung im steigilllden Zeitlohn. 
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und 
, 2 (1 - f') T - t L = l t - ...---- - ... 

(1 + f') T 
Daraus ergibt sich 

Lj - L' t 2 (1 1 ) 
t'j1- = T2 1 +1- 1+ t . (47) 

Fig. 17. Arbeitskosten, Kalkulationsfehler und Herstellungszeit. Drittes Beispiel; Rowan -Lohnform. 

Zu vergleichen sind wieder die Werte der Gleichungen (46) und (48). 
Es zeigt sich aber diesmal, im Gegensatz zu den linearen Lohnformen, 

daB die einzelnen Werte fur (J(v, t) bei verschiedener GroBe t nicht ledig
lich durch den MaBstab t voneinander verschieden, also proportional f 
sind, vielmehr hat die absolute Hohe von t einigen EinfluB. Um diesen 
zu erkennen, sind deshalb diesmal zwei Rechnungsreihen je mit t = 0,33 
und f = 1 durchgefuhrt. Dafi.'tr ist der Arbeitsunkostenfaktor f1- nicht 
variiert und gleich 1 gesetzt. Die Resultate sind in Fig. 17 wieder 
flachenhaft aufgetragen und zwar in dem gleichen MaBstab wie in den 
Fig. 15 und 16. Die Ordinaten fUr f = 0,33 sind daher mit 3 multi
pliziert, so daB ein unmittelbarer Vergleich in den Figuren selbst 

moglich ist. Die Flache fur fp ist wieder strichpunkt,iert eingezeichnet. 
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Die sonstigen auf die Fig. 15 und 16 bezuglichen Erlauterungen 
gelten auch hier in gleicher Weise. 

Als Unterschiede sind zu bemerken: Die oberen Begrenzungsflachen 
sind nicht mehr eben, sondern gekriimmt. 

Weiter zeigt ein Vergleich der Flache a, giiltig fur den kleineren 
Kalkulationsfehler von 33,3 v. H. mit der Flache b fur den Fehler von 
100 v. H., daB kleinere Fehler eine groBere prozentuale Erhohung 
der Arbeitskosten verursachen als groBere. Der Unterschied ist fur 

f 0 d T- t 0 "Bt 7 = un -p= am gro en. 

Hier ist die ErhOhung der Arbeitskosten G durch einen Fehler von 

331/ 3 v. H. gleich °2~: oder 12,5 v. H. und die durch einen Fehler von 

100 v. H. gleich 12 v. H. 
Vergleicht man ferner die Flachen dieser Figur mit den ent

sprechenden der Fig. 15, die die Resultate der in der Schiirfe mit 
der Rowan-Lohnform etwa auf gleicher Stufe stehenden Priimien
zeitlohnform mit dem Lohnformfaktor x = 0,5 wiedergibt, so zeigt 

sich, daB wieder bei Werten von ~ , die sich dem Werte 1 nahern, 

der EinfluB der Kalkulationsfehler auf die Arbeitskosten voU in 
Erscheinung tritt, daB er aber nunmehr in der Tat bei gleichzeitig 

kleineren Werten von ~ und groBeren Werten von T T t sehr gering 

wird. Da aber mit Wahrscheinlichkeit die Arbeitsintensitiit bei der 
R ow an -Lohnform mit fortschreitender Zeitverkiirzung rascher abnimmt, 
als bei den Priimienzeitlohnformen, wobei auf Fig. 14 verwiesen wird, 
so wird bei ihr der Arbeiter eine vergleichsweise geringe Zeitverkiirzung 

T T t anstreben und erreichen. Damit steht aber, wie ebenfalls oben 

auseinandergesetzt, im Zusammenhang, daB er bei groBeren Kalkula
tionsfehlern sic}l mehr auf konstanten Stundenverdienst einsteUt. 
Demnach waren folgende Ordinaten der Fig. 15, 16 und 17 mit
einander zu vergleichen: Die Ordinaten der Fig. 16 (Stucklohn) mit 

groBeren T T t und kleinerem j sowie die Ordinaten der Fig. 15 

und 17 (Pramienzeitlohn und Rowan-Lohnform) mit kleinerem T T-~ 
und groBerem ~ . 

Bei diesem Vergleich werden sich besonders ffir kleinere Kalkulations
fehIer kaum noch groBere Unterschiede in den angegebenen Ordinaten 
zeigen. 

Aber selbst fur groBere Fehler von etwa 100 v. H. ist der Unterschied 
nicht bedeutend. Indessen durfte auch dann, wenn der EinfluB all-
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gemein etwas geringer ist als bei linearen Formen, dieser Vorteil durch 
die geringere Mehrleistung der Arbeiter und damit verbunden der weniger 
guten Ausnutzung der Anlagen fast ausgeglichen werden. 

Bei den bisherigen Ableitungen wurden stets gleiche Stundenlohn
satze vorausgesetzt. Es ist indessen in Abschnitt II,2 erlautert, wes
halb bei einer Pramienzeitlohnform ein hoherer Stundenlohnsatz zu
grunde gelegt werden muB als beim Stucklohn. 1m besonderen sei auf 
Fig. 7 und deren Erlauterungen verwiesen. 

Wenn nun der MaBstab der Fig. 16, welche die durch den Kalku
lationsfehler entstehenden Mehrkosten bei Stucklohn darstellt, unver
andert bleibt, so werden sich die Ordinaten der Fig. 15 und 17 in dem
selben Verhaltnis vergroBern, in dem der neue Stundenlohn lz zu dem 
friiheren Stundenlohn l bei Stucklohn steht. Die Fig. 15 und 17 
bleiben demnach zwar richtig, aber der HohenmaBstab wird ein groBe
rer. So erhOht sich diescr MaBstab unter Bezug auf Gleichung (17) 
und die damn anschlieBenden Annahmen um 14,3 v. H. fur die Pramien
lohnform mit dem Faktor x = 0,5 gegenuber dem Stucklohn. 

Dieser EinfluB ist daher so groB, daB der angebliche Vorteil eines 
geringeren Einflusses eines Kalkulationsfehlers auch bei der Rowan
Lohnform nunmehr wahrscheinlich nicht nur vollkommen verschwindet, 
,sondern sogar ins Gegenteil umschlagt. 

Es muB daher als ein TrugschluB bezeichnet werden, wenn man 
glaubt, sich durch Anwendung schwacherer Lohnformen von dem Ein
fluB der Kalkulationsfehler befreien zu konnen. 

Auch bei der Rowan-Lohnform muB man also mit einem groBen 
EinfluB der Kalkulationsfehler auf die Arbeitskosten rechnen. Ihre An
wendung lediglich aus dem Grunde, obigen EinfluB nach Moglichkeit aus
:zuschalten, kann daher zu einem Erfolge nicht fUhren. Dieses Ergebnis 
fuhrt ebenfalls wieder vor Augen, daB der einzige Weg aus den Schwierig
keiten die genaue Vorermittlung der Zeiten sein kann, ein Weg, der auch 
in allen den Fallen beschritten werden muB, in welchem diese genaue 
Kalkulation schwierig oder mit hohen Kosten verknupft zu sein scheint. 

Die nunmehr abgeschlossenen Untersuchungen uber den EinfluB 
der Kalkulationsfehler berechtigen wohl den SChluB, daB das selbst 
in bedeutenden Werken noch ubliche Verfahren, die Stucklohne ledig
lich von Meistern durch rohe und unkontrollierbare Schatzungen fest
set zen zu lassen, auch dann als veraltet zu verurteilen ist, wenn die 
Meister genugende praktische Erfahrung besitzen. 

Es ist noch nachzutragen, daB hei den nicht linearen Lohnfonnen die Lohn
.ahrechnung nicht ganz einfach ist. Will man ,. B. hei der Rowan-Lohnfonn den 
Verdienst eines Arheiters nach Fertigstellung eines Arheitsstiickes ausrechnen. 
80 muB man von Gleichung (36) ausgehen: 

L=lt(2-~). 
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Die Ausrechnung von Briichen aber ist im Lohnbureau stets unangenehm. Will 
man von Tabellen Gebrauch machen, aus welchen man unmittelbar den Wert 

t (2 - ;) ablesen konnte, so mullten diese fur alle moglichen Werte t und T 

aufgestellt sein und wiirden recht umfangreich. AlIerdings wiirden derartige 
rein mechanische Schwierigkeiten nie den Ausschlag geben konnen, wenn sonst 
mese Lohnformen erheblichere Vorteile bieten wurden. 

3. Nieht lineare unregelmliBige Lohnformen. 

Beispiel: Lohnform der Santa-Fe-Bahn. 
Als Befspiel derjenigen Lohnformen, die in einzelnen Teilen einem 

mathematischen Gesetz nicht folgen, sondern willkiirlich zusammen-

Sfiicklohn -------_. 8 

t T'l 

c tl t=t5l' 

i T' --k T' 
I 2" 

T 

-t 
pi 0' m 

Fig. 18. Nicht lineare unregelml1J3ige Lohnformen. Beispiel: Lohnformen der Santa-}'e-Bahn. 

gesetzt sind, sei die Pramienlohnform der Santa-Fe-Bahn gewahlt, er
sonnen von Emerson, Zivilingenieur in Neuyork, und Jacobs, De
zernent der Santa-Fe-Bahn in Topeka l ). Die Lohnform ist in Fig. 18 
dargestellt. Nach den bisherigen Ausfuhrungen wird es genugen, die 
Lohnform durch Konstruktion der Linie der Lohnkosten L = I (t) wie 
die einer geometrischen Figur zu kennzeichnen. 

Die Grundzeit T sei wieder unter den gleichen Voraussetzungen wie 
fmher ermittelt. Nach Annahme eines Stundenlohnes llal3t sich Punkt 0 
mit 0'0 = T 1 finden und damit die Zeitlohnlinie des betreffenden 
Arbeiters ziehen .. Sie sei durch A 0 N M dargestellt. B 0 ist die auf 
Grund des betreffenden Zeitlohnes ermittelte, als Horizontale durch 
o gezogene Stucklohnlinie. 

1) B. Schwarze, Das Lohnwesen in amerikanischen Eisenbahnwerkstii.tten, 
unter besonderer Beriicksichtigung des Bonus-Lohnsystems der Santa.Fe-Bahn. 
Annalen fur Gewerbe und Bauwesen 1910, Bd. 66, S. 225ff. 
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Zieht man yom Stucklohn, dargestellt durch die Strecke B A, 20 v. H. 
ab, so erhalt man den Punkt C. 

Die Horizontale durch diesen Punkt schneidet die Zeitlohnlinie in P. 
Die Senkrechte durch P schneidet B 0 in Z. Die Linien C Z und 

N M bilden Teillinienzuge del' Lohnform. Del' Vbergang zwischen 
beiden Linien erfolgt durch eine Kurve, deren Verlauf willkurlich ge
wahit ist und sogar Unstetigkeiten aufweist. 

Die kalkulierte Zeit T galt wie ublich fur einen Arbeiter mit 
mittlerer Leistung bei Zeitlohn, die Zeit T' = C P stellt hOhere An
forderungen an die Leistung. Sie gilt fur den gleichen Arbeiter bei del' 
Pramienzeitlohnform C Z. Die Zeitreduktion ergibt sich aus 

T' P P' 0,8LP' 
T = Z P' =-=-Z p , -- = 0,8, 

also T' = 0,8 T. 

Del' Wert ~' . 100 wird als Leistungsgrad bezeichnet. Ein Leistungs

grad von 100, d. h. wenn t = T' wird, entspricht also dem eines mitt
leren Arbeiters. 

Bis zu diesem Leistungsgrad gilt die Lohnart C Z, also del' Pramien
zeitlohn. 

Hierfur, also fur t::::; T' kann man auch eine Formel aufstellen: 

Es ist 
L = t l + 0,2 t l + (T' - t) 1 

daraus L = (T' + 0,2 t) l 

= T' l + 0,2 t l. 

Der Punkt N liegt auf der Abszisse t = 1,5 P'. Zwischen Z und N 
Hegen also die Leistungsgrade von 100 abwarts bis 66,6, letzterer bei 
t = 0,66 P'. 

Del' langsamer produzierende Arbeiter wird allmahlich bezuglich 
seines Stllndenverdienstes relativ giinstiger gestellt, indem die Kurve 
L = f (t) gegeniiber C Z schneller ansteigt, um bei N in den reinen Zeitlohn 
iiberzugehen. Die Lohnform ist also mit dem friiher gekennzeichnten 
Minimallohnprinzipl) verbunden. Besondere EigentiimIichkeiten sind: 

Del' Vbergang von der einen zur anderen Form ist nicht schroff, 
sondern allmahlich. 

Ferner geht die Linie des Pramienzeitlohnes, der hier den Faktor 
;); = 0,8 hat, nicht durch 0, sondern durch Z. Da die Lohnform offenbar 
ein Ersatz des Stiicklohnes sein solI, so darf auf Fig. 7 hingewiesen 
werden. 

Es liegt hier der bereits friiher allgemein behandelte Fall der uu-

1) VgL S.47. 
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gleichen Stundenlohnsatze1) vor. Infolgedessen kann auf diese Ablei
tungen verwiesen werden. 

Die Punkte Z der Fig. 18 und 7 entsprecheI). sich. In vorliegendem 

FaIle wird ~ = 0,2. 

Wenn die Bahn als besonderen Vorteil der Lohnform ansieht, daB 
sie die standige Kontrolle der Arbeitsintensitat durch Vergleich der 
"Leistungsgrade" ermogliche, so diirfte demgegeniiber darauf hin
zuweisen sein, daB dies auch bei allen anderen Lohnformen der Fall ist. 

Der nicht rein gesetzmaBige Verlauf sowohl der Lohnkostenlinie 
wie der Stundenverdienstlinie gestattet nicht, den Verdienst eines 
Arbeiters nur durch Rechnung zu finden. Es miissen vielmehr Tabellen 
zu Hille genommen werden. 

Einen besonderen Vorteil bietet nach allem die Lohnform nicht. 

1) VgL S.28. 



Zweites Kapitel. 

Theorie der Lohnsysteme. 

1m ersten Kapitel wurde der Arbeit.er als Arbeitseinheit aufgefaBt 
und die Wirkungen der verschiedenen Lohnformen, sowie der damit 
im Zusammenhang stehenden Einfliisse auf seine' Tatigkeit behandelt. 
Es war also der einzelne Arbeiter der Mittelpunkt der Betrachtung. 

Indessen werqen diese Untersuchungen deshalb unzureichend sein, 
weil ein Unternehmen eine Summe von Arbeitem zu einem gemeinsamen 
Zweck zusammenfaBt. Es bestehen also irgendwelche noch festzulegende 
Beziehungen zwischen den Lohnformen der einzelnen Arbeitnehmer. 

Es ist zwar moglich, daB die Lohnformen der einzelnen Arbeiter 
einander genau gleichen. Sie konnell aber auch, wie sich meist findet, 
verschieden sein. Auf jeden Fall sind sie durch ein bestimmtes System 
miteinander verbunden. 

Es entsteht also die Frage, welcher Art konnen allgemein diese rela.
tiven Beziehungen, also die Systeme sein und welches sind die Mittel, 
urn sie moglichst giinstig zu gestalten. 

Bei der nachfolgenden Behandlung dieser Fragen werden die im 
ersten Kapitel gewonnenen Ergebnisse als bekannt vorausgesetzt. 

I. Die Systeme gleieher Lohnform und gleieher 
Grundlohnsatze. 

1. Einzelarbeit. 
Das einfachste System wird erzielt, wenn man die Lohnformen samt

licher Arbeiter genau gleich wahlt. Dazu ist nach den Ableitungen 
des ersten Kapitels dreierlei notig: 

1. Als grundsatzliche Voraussetzung, die immer, also auch hier 
gilt, indessen haufig auBer acht gelassen wird, namlich zur Fest
stellung der Grundzeiten bei allen Arbeitem stets die gleichen 
Grundsatze anzuwenden, so also die Proportionalitatsbedingungen 
Gleichung (36) einzuhalten. 

2. FUr alle Arbeiter den gleichen Stundenlohn zugrunde zu legen. 
Bezeichnet man die Stundenlohne der Arbeiter 1, 2, 3 ... 

mit ll' l2' ls' .. , so wird II = l2 = l. 
s chilli n g, Lohnmethoden. 6 
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Die Bedingungen 1 und 2 legen den Punkt 0 (Fig. 1) einheitlich 
fUr die ganze Fabrik fest. 

3. Ferner aIle zu vergleichenden Arbeiter in der gleichen Lohn
fOrin zu beschaftigen. 

Durch ErfUlIung dieser drei Forderungen laBt sich dann einheit
lich durch eine einzige Lohnkostenkurve die Entlohnungsmethode 
kennzeichnen. 

Das System laBt sich ebenso, wie die in den nachsten Abschnitten 
(II) und (III) zu besprechenden fUr a.11e Lohnformen, auch die ganz 
unregelmaBigen, durchfiihren. Nach den Ergebnissen des ersten Kapitels 
sollen die Erorterungen dieses"zweiten Kapitels sich vorzugsweise auf 
die linearen Lohnformen beschranken. 

FUr diese gilt allgemein zur Berechnung der Stundenverdienste eines 
Arbeiters Gleichung (7). 

T 
v = l . (1 - x) + x l t . 

1st die Lohnform der Zeitlohn, so erzielen aIle Arbeiter, die fleiBigen 
und geschickten wie die Iassigen und ungewandten, den gleichen StUn
denverdienst tJ = l. 

Offenbar ist dieses Zeitlohnsystem mit gleichem Stundenlohn nicht 
das in der Praxis angewendete. 

Je mehr man nun yom Zeitlohn aus in der Richtung zum Pramien
stucklohn (Fig. 1) fortschreitet, werden die Stundenverdienste v bei 
ungleichen Quantitatsleistungen verschieden. Die entstehenden Diffe
renzen lassen sich aus den Kurven der Stundenverdienste v der ein
zelnen Lohnformen (Fig. 1) ablesen. 

Rechnerisch ermitteln sie sich ffir zwei beliebige Arbeiter 1 und 2 
mit den Stundenverdiensten VI und v2 aus der Gleichung (7) durch 
Subtraktion zu 

VI - V2 =lx (T _ T) . 
tl ~ 

Sie sind also bei gleicher Zeitdifferenz tl - t2 direkt proportional 
Lohnformfaktor. 

(49) 

dem 

Do. fUr den Lohnformfaktor x = 1, also fiir den Stucklohn im Gegen
satz zum Zeitlohn, die Differenzierung bereits betrachtlich ist, so ist diese 
Art StUcklohIi, namlich der gleichen Lohnform und gleicher Grundlohn
sii.tze in der Praxis Ublich, weil man tatsachllch ein System braucht, das 
moglichst selbsttatig bestimmte Unterschiede in der Rohe der Ent
lohnung herbeifiihrt. 

Auf die grundsatzliche Gegnerschaft verschiedener Arbeiterverbande 
gegen . die Differenzierung kann in vorliegendem, lediglich der Theorie 
vorbehaltenen Werkchen nicht eingegangen werden. Dieses wichtige 
spezielle System wird eigentlich erst durch den Ausdruck "StUcklohn-
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formsystem mit gleichen Stundenlohnen" eindeutig gekennzeichnet 
und durch die bekannten Gleichungen dargestellt 

und 

L I =L2 =···=L=lT 

IT 
VI = --_. 

tl 

IT 
V2 = --. 

t2 

Dies Festhalten der Praxis am gleichen Stundenlohnsatz beim Stuck
lohnsystem bedarf alIerdings einer Einschrankung. Es gilt nur fur be
stimmte Berufsgruppen, also fur gleiche Beschaftigungsart. 

Erfordert namlich die Ausfuhrung irgendeiner schwierigen Arbeit 
besondere Sorgfalt, Ausbildung, Kenntnisse oder Erfahrungen oder 
herrscht in einer Berufsart groBer Mangel an Arbeitern, so wird ein 
hoherer Grundlohn die Regel sein. Diese Falle treten etwa, wie 
bereits erwahnt, bei Werkzeugschlossern, Monteuren oder bei Bedie
nung sehr wertvoller Maschinen oder beim Bearbeiten groBer Stucke, 
wie Schiffswellen ein, bei denen ein geringes Versehen die Unbrauchbar
keit der Maschine oder des Werkstuckes zur Folge haben kann. Anderer
seits sind niedrigere Grundlohne, z. B. bei Frauenarbeit, einzusetzen. 
tetztere wird allgemein deshalb niedriger bewertet, weil weder hoch
wertige Fachausbildung noch Korperkraft vorausgesetzt wird. 

Jeder Berufsart ist also ein bestimmter Grundlohn zugeordnet. Es 
sind also nicht ein, sondern mehrere Systeme gleicher Art nebeneinander 
in Anwendung, die sich nur durch den Stundenlohnsatz voneinander 
unters.heiden. Sie sind also lediglich Wiederholungen, die theoretisch 
nichts Neues bieten. Werden mehrere gleiche Systeme in dieser Art 
zusammengefaBt, so sei dafur die Bezeichnung Systemstaffel gewahit. 
Solche Staffelungen mussen nach Obigem grundsatzlich bei allen 
Systemen vorhanden sein. 

1m ubrigen verschieben sich nicht nur die Li:ihne der einzelnen Be
rufsarten gegeneinander je nach Angebot und Nachfrage, sondern es 
schwankt auch der Durchschnitt alIer Lohne je na,ch der Wirtschafts
lage erheblich. Die in der Theorie vorausgesetzte Gleichheit des Stun
denlohnsatzes fur ein best,immtes System bezieht sich also auBer auf 
eine bestimmte Berufsart auch auf eine bestimmte Wirtschaftslage. 

Eine Eigentumlichkeit des gekennzeichIJ.eten besonderen Stucklohn
systems mit gleichen Stundenlohnen ist die, daB dabei sehr haufig der 
Begriff der Grundzeit T verschwindet. 

Da namlich diese haufig durch Multiplikation mit einem festen 
mittleren Stundenlohn 1m zu einem feststehenden "Stuckpreis" T. 1m 
= Pverschmolzen wird, braucht man spater die Grundzeit nicht mehr. 

~* 
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So hat sich nicht selten die Gewohnheit ergeben, besonders wenn 
die Meister und nicht ein besonderes Bureau die Stiicklohne festsetzen, 
den Umweg iiber die Ermittlung der Zeit gar nicht erst zu machen, 
sondern den Stii~klohn nach Schatzung festzulegen. Man darf aber diese 
durch die Einfachheit des Lohnsystems ermoglichte Bequemlichkeit 
nicht als richtig hinsteIlen, sondern wird beriicksichtigen miissen, daB 
bei einer solchen Schatzung zwei trberlegungen zusammengezogen sind, 
namlich Ermittlung der Rerstellungszeit und Multiplikation derselben 
mit dem in diesem FaIle einheitlichen Stundenlohn. Man wird deshalb 
auch fiir dieses System eine einwandfreie Zeitkalkulation fordern 
miissen. 

Ein Nachteil des allgemeinen Systems mit gleichen Stundenlohnen 
fiir Lohnarten mit x> 0, der also auch dem Stiicklohn anhaftet, ist fier, 
daB die Verschiedenheit im Verdienst nur durch die Menge, nicht durch 
die Giite der Arbeitsleistung erzielt werden kann. 

2. Gruppenarbeit. 
Raben mehrere Arbeiter eine Arbeit gemeinsam und gleichzeitig zu 

erledigen, so sei dies als Gruppenarbeit bezeichnet. Man ist gezwungen, 
dieses Prinzip anzuwenden, wenn sich eine bestimmte Arbeit nicht in 
einzelne Arbeitsgange in der Weise zerlegen laBt, daB jeder Arbeitsgang 
von einem Arbeiter allein ausgefiihrt werden kann. Die Notwendigkeit 
der Gruppenarbeit liegt z. B. beim Schlagen starkerer Nieten vor, das 
je nach Art die gleichzeitige Tatigkeit von 3"":-5 Mann erfordert. Auch 
Montagearbeiten mussen vielfach in Gruppen ausgefuhrt werden. 

Diese Arbeit in einer Gruppe hat gegeniiber der Einzelarbeit die 
besondere Eigenschaft, daB samtliche Gruppenteilnehmer die Arbeit 
gleichzeitig beendigen, vorausgesetzt, daB nicht der eine oder andere 
Teilnehmer die Arbeit etwa wegen Ubernahme einer anderen in der 
Zwischenzeit unterbrochen hat. 

Es haben also tiichtige Leute nicht, wie bei Einzelarbeit, die Moglich
keit des ungehemmten Voreilens, da sie durch die langsamer arbeiten~en 
Gruppenteilnehmer aufgehalten werden, wahrend diese wieder in ihrem 
Arbeitstempo etwas beschleunigt werden. Das Arbeitstempo wird sich 
also ungefahr auf einen mittleren Wert einstellen, der allerdings mehr nach 
der Seite der langsamer Arbeitenden zu liegt, da fiir das Fortschreiten der 
Arbeit das Tempo der Langsamsten maBgebend sein wird. Es ware also 
im Interesse einer raschen Erledigung der Arbeit richtig und wirtschaft
lich, bei Gruppenarbeiten den FleiB gerade der Leute mit geringer 
Arbeitsintensitat durch geeignete Mittel besonders anzuspornen. 

Wo es die Art der Arbeit auch innerhalb einer Gruppe gestattet, 
daB sie ein schnellerer Arbeiter rasch zu Ende fiihrt, so daB dieser dann, 
immer innerhalb derselben Gruppenarbeit, mit einer anderen Verrichtung 
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beauftragt werden kann, ist es fast stets wahrscheinlich, daB sich ein 
solcher Arbeitsvorgang ganz aus dem Rahmen der Gruppenarbeit her
auslOsen laBt. Es liegt dann eben nicht der Fall vor, daB samtliche 
Arbeitsvorgange einer Gruppenarbeit auch im Arbeitstempo zwang
laufig miteinander verbunden sind, worauf allein die Gruppenarbeit be
schrankt bleiben sollte. 

Ein weiterer in den Bereich des Arbeitssystems gehOriger Nachteil 
der Gruppenarbeit liegt darin, daB sich bei der Auflosung des ganzen 
Arbeitsvorganges in seine einzelnen Elemente - der ersten MaBnahme 
des Taylorschen Arbeitssystemsl) - Schwierigkeiten ergeben. 

Eine andere Auffassung als die, daB Gruppenarbeit, wenn irgend 
angangig, zu vermeiden ist 2), diirfte wohl nicht bestehen. 

Es folgt also: Gruppenarbeit verwischt die Leistungsunterschiede 
der Gruppenteilnehmer; sie wirkt allgemein ausgleichend. 

Zwar werden die Leistungen zweier verschiedener Gruppen bei der 
gleichen Arbeit, besonders bei entsprechender Zusammenstellung der 
Gruppen verschieden sein. Der Unterschied wird aber geringer sein, als 
sie es vergleichsweise bei Einzelarbeit ware. Wenn also auch beim Ver
gleich der Arbeit ganzer Gruppen eine gewisse Differenzierung durch 
Leistung zu konstatieren sein wird, so bleibt gleichwohl die Tatsache 
des Leistungsausgleiches innerhalb der Gruppen bestehen. 

Aus dieser Eigenschaft folgt im besonderen, daB bei Gruppenarbeit 
der vorliegende Fall des Systems gleicher Stundenlohne nicht geeignet 
ist, da dieses nur Leistungsunterschiede abstuft und somit bei 
Gruppenarbeit iiberhaupt keine Unterschiede in den Stundenver
diensten innerhalb der Gruppe herausarbeiten kann. In der Tat findet 
dies System in der Praxis keine Anwendung. 

Da man aber eine Unterscheidung unbedingt braucht, wird man zu 
einem System, das bestimmte Unterschiede in den Lohnen ergibt, 
greifen miissen, wie beispielsweise zu dem spater zu besprechenden 
System der ungleichen St,undenlohne. 

Wenn demnach auch die Systeme gleicher Stundenlohne bei Gruppenarbeit 
fiir die Praxis kaum Bedeutung haben, moge doch die Erorterung der Be
rechnung der Anteile der GruppenteiInehmer schon hier angeschlossen werden. 
weil die Ergebnisse bei Besprechung der spateren Gruppenlohnsysteme ver
wendet werden. 

Unter Voraussetzung beliebiger linearer Lohnformen stellt in Fig. 19 AD 
die fiir die gesamte Gruppenarbeit kalkulierte Zeit T g, ferner die Strecke IX ~ = t, 
die tatsachliche Herstellungszeit der ganzen Kolonne dar. Der Wert t. setzt sich, 

1) Vgl. S. 5. 
2) Schon Rowan hat darauf hingewiesen. Er bezeichnet es in einem seiner 

Vonrii.ge "aIs wiinschenswert, daB tunlichst jeder Mann fiir seine eigene &ech
nung arbeite". Vgl. Dr. Ludwig Bernhard, Handbuch der Lohnungsmethoden, 
S.103. 
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wie dies die Figur zeigt, aus . den Einzelzeitbetrii.gen del' Gruppenteilnehmer 
tl + ta + . .. zusammen, also 

1.=t1 +'.+· .. ··· 
Diese Zeiten sind, trotzdem die Arbeit gleichzeitig beendigt wird. haufiger 

voneinander verschieden. weil einzelne Gruppenteilnehmer aus irgendwelchen 
GrUnden die Arbeit unterbrechen und durch andere ersetzt werden miissen. Hier 
und do. eriordert eine Gruppenarbeit auch nicht wiihrend del' ganzen Dauer del' 
Ausfiihrung die gIeiche Anzahl Leute. 

Die Linien A D und IX ~ sind parallel und haben den beliebigen Abstand u. 
Die Verbindungslinien A IX und D ~ schneiden sich in O. 

Zieht man von 0 aus Strahlen durch P. y, •..• so erhii.lt man die Punkte 
BO .•• auf AD. 

",,-Ux-
:0 :It.x~ 

~o 

Fig. 19. Graphisohe Ermittlung der Verdienste der 
Qruppenarbelter bel glelchen Stundenlohnsitzen. 

Zieht man weiter IX A'II P B 
pB'nyc 

80 werden die Strecken A A', B B', 00' ... abgeschnitten, welche die den ein
.zelnen Gruppenteilnehmern anzurechnenden Zeitersparnisanteile darstellen. Diese 
sind abel' nicht voll in Rechnung zu stellen, sondem mit x zu multiplizieren. 
Deshalb ist die Linie X X im Abstand 'It. X von IX ~ gezogen, welche die von 
den ersparten Zeiten anzurechnenden Betriige a a', b b', c c' abschneidet. 

Die gesamten anzurechnenden TeiIzeiten multipliziert mit dem Stundenlohn
satz ergeben die auszuzahlenden Teilbetrage Lt. La • ••• Sie betragen 

fiir den Arbeiter 1: LI = I (B A' + a a') = I {tt + (PI - tI) x}1) 

" ,,2: La = 1(0 B' + h h') = I {tl + (Pa - ta) x} 
(50) 

So ubersichtlich diese graphische Darstellung ist, so kommt fur ein 
Unternehmen lediglich die rein rechnungsmiU3ige Ermittlung in Frage. 
Dazu mussen in den Gleichungen (50) die Zeit en Ttl T2 • •• durch be
kannte GroDen ersetzt werden. 

Es folgen aus Fig. 19 die Proportionen: 

Tl = T2 = = T, 
tl tj t, 

1) VgI. Gleichung 6, Seite 14. 
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odeI' 

(51) 

Setzt man diese Ausdrucke an Stelle von T1, '1'2 > > • in die Gleichun-
gen (50) ein, so erhalt man: . 

L} =l [tl + (tl +~: -tl)' xl 
odeI' 

(52) 

Del' gesamte auszuzahlende Betrag wird wieder 

Lg = Ll + L2 + ... = (1 + 'JIg -- tu. x ) (lt l + It2 i' ... ) 
tg . 

= l· tg + l· (Tg - tg) x . 

Nach den Gleichungen (52), die nunmehr nul' bekannte Werte ent
halten, muS allgemein bei jeder Gruppenarbeit, die in aus linearen 
Lohnformen gebildeten Systemen erfolgt, gerechnet werden. 

Die Gleichungen (52) lassen sich ituch in folgender Form schreiben: 

Tg 
Ll = l (1 - x) t} + I· x······ • tl 

tg 

T 
L2 = l (l - x) t9 -:-. l x- f! t •. ". tg " 

Sie haben dann die Form 

Tg 
LI = a tl + b • t t[ 

9 

b Tq 
L2 = a t2 + .-. t2 . 

tg 

(53) 

wo bei a = 1 (1- x) und b = 1 x fur die ganze Fa brik konstante Werte 
sind. Diese Form ist zwar fur die Ausrechnung unbequemer, sie wird 
abel' spateI' Folgenmgen zulassen. 
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ll. Die Systeme gJeicher Lohnform und ungleicher 
Stundenlohnsatze. 

1. Einzelarbeit. 

Es liegt der Gedanke nahe, die erwiinschte Bewertung auch der Quali
tat der Arbeit oder anderer Faktoren selbsttatig durch geeignete Lohn
formsysteme unmittelbar vorzunehmen. Dies wird moglich, wenn man 
von der Voraussetzung gleicher Stundenlohne zu derjenigen ungleicher 
Stundenlohne iibergeht. Den hOheren Stundenlohn soll innerhalb der-

A 

Es 

83 H:-t--t----1f--rf"'--k:'lf-f-..L.....p""-.!:--l-..:::::;~03 too AI J'lvndenlohf1 
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Fig. 20. Die Stundenverdienste bei Jinearen Lohnformen und ungieichen Stundenlohn8itzen. 

selben Berufsart der tiichtige, gewissenhafte und zuverlassige Arbeiter, 
aber nur dieser, erhaIten. 

Dieses System stellt Fig. 20 dar. Aus den kontinuierlich ineinander 
fibergehenden linearen Lohnformen sind zu bildlicher Darstellung je 4, 
verbunden durch gleichen Stundenlohn, herausgegriffen. Kurven I 
zeigen Zeitlohn, II Pramienzeitlohn, III Stiicklohn und IV Pramien
stiicklohn. 

Als Stundenlohne sind 0,80 M., 0,90 M. und 1,00 M. angenommen, 
wobei die die gleiche Nummer 1, 2 und 3 tragenden Lohnformen je den 
gleichen Stundenlohn haben. 

Die drei Lohnkostenlinien des Zeitlohnes L I schneiden sich im 
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Punkt A. Der Unterschied in der LohnhOhe der einzelnen Arbeiter 
ist nur durch den Unterschied im Stundenlohn bedingt. 

Beim Pramienzeitlohn konvergieren zwar die Linien 0 G noch, 
sie wiirden sich aber erst links der Senkrechten durch A schneiden. 
Der gemeinsame Schnittpunkt aller Linien 0 G liegt auf der Verlange
rung von 0' A, da die Linien wieder aWn sind. 

Die Linien der Stucklohnformen 0 B sind parallel. Die Linien 0 E 
des Pramienstucklohns, die sich ebenfalls auf der Verlangerung von AO', 
aber diesmal samtlich rechts von 0' schneiden wiirden, divergieren und 
haben deshalb bei Zeiten t < T den groBten Abstand voneinander. Der 
Pramienstucklohn ergibt daher auch den groBten Unterschied im 
Stundenverdienst der Arbeiter. Diese Bildung von Unterschieden, die 
diese Systeme ganz selbsttatig und zwangslaufig bewirken, ist ein erheb
licher Vorzug gegenuber den im Abschnitt I besprochenen Systemen. 

Indessen treten bei eingehenderer Betrachtung der bewirkten Unter
schiede auch erhebliche Nachteile hervor. 

Aligemein laBt sich namlich diese Differenz, zunachst bei gleicher 
Quantitatsleistung ausgedruckt, durch gleiches taus Gleichung (7) zu 

T -t 
VI - V2 =(l1 - l2) + (li - l2) x--t - (54) 

ermitteln. 
Es geht aus dieser Gleichung hervor, daB der zweite Summand und 

damit auch die ganze Summe mit sinkendem t groBer wird. Die Stunden
verdienstlinien VI und V2 zweier Arbeiter mit den Stundenlohnen l1 und l2 
zeigen also nach der Seite des sinkenden t steigende Divergenz. 

Sowohl Differenz wie Divergenz werden noch groBer bei verschie
dener Leistung (t1 < t2), wofur sich, wie leicht zu ubersehen, der Aus
druck ergibt: 

( T '1') VI - V 2 = (ll - 12 ) (1 - ;<;) + X 11 - - 12 -
ti t2 

(55) 

Gleichung (55) ist der allgemeinste Ausdruck fur die Stundenver
dienstdifferenzen in vorliegenden Systemen bei Annahme linearer Lohn
formen. 

Nimmt man weiter an, daB in der Bemessung der Grundzeit ein 
FeWer begangen ist, indem T f > T ermittelt ist 1), so erscheint auch 
in Gleichung (55) Tf statt T. Differenz und Divergenz werden also fur 
den haufigen Fall der KalkulationsfeWer noch weiter vergroBert. 

Ferner wachst die Divergenz der v-Linien nach der Ordinatenachse 
zu auch mit steigendem x, macht sich also im besonderen bei scharfen 
Lohnformen (x > 1) bemerkbar. 

Durch diese Einflusse werden sich trotz Annahme normaler Diffe-

1) Vgl. S. 72ff. 
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renzen in den Stundenlohnen bei der Grundzeit in den Verdiensten del' 
einzelnen Arbeiter groBe Unterschiede herausstellen. 

Das System hat demnach fiir die Arbeiter mit niedrigem Stunden
lohn etwas Ungerechtes. Zwar werden sie es kaum als ungerecht emp
finden, daB sie mit niedrigem Stundenlohn eingestellt sind. Da sie aber 
durchschnittlich auch weniger leisten werden als die Arbeiter mit hOhe
rem Stundenlohn, tritt dann die erwahnte zu starke Differenzierung ein. 

Versuchen nun einzelne solcher Arbeiter mit niedrigem Stundenlohn 
durch Steigerung del' Leistung die Lohndifferenz zu verkiirzen oder 
aufzuheben, so wird ihnen das Vergebliche eines solchen Be
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miihens bald offen-
bar. Dies kann auf 
ihre Arbeitsfreudig
keit nul' ungiinstig 
einwirken und Unzu
friedenheit erwecken. 

Den NachteiI del' 
Divergenz del' Stun
denverdienste V zu 
miIdern, indem man 
den Unterschied zwi
schen den Stunden-

lOhnen 1 geringer 
wahlt, ist auch llicht 
moglich, weiI sonst 
die beabsichtigte Dif
ferenzierung wieder 
fehlen wiirde. 

Diesel' bedeutende 
NachteiI, die Schadi
gung der Arbeiter mit 

niedrigem Stundenlohn, tritt abel' umso weniger hervor, je weniger scharf 
die Lohnform ist. Die Divergenz der Stundenverdienstlinien mit sinken
dem t verschwindet fflr Zeitlohn ganz, denn Gleichung (55) geht fiir 

/I - t In SllJnden 

Fig. 21. Die Stundenverdienste bel der Rowan-Lohnform. 

o 

x = 0 iiber in 
VI - v2 = 11 -12 . 

Tatsachlich ist das Zeitlohnsystem mit ungleichem Stundenlohn das 
in del' Praxis iibliche, indero die Arbeiter, je nach Bewertung, verschie
dene Lohnsatze erhalten. 

FUr die Abstufung del' ZeitlOhne del' sog. Hilfsarbeiter, wie Kran
fUhrer usw., haben die ortlichen .Arbeitgeberverbande in vielen Fallen 
Vereinbarungen getroffen. FUr im Zeitlohn beschaftigte Facharbeiter 
bestehen indessen bestimmte Grundsatze selten. Vielmehr richtet sich 
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die Hohe des Zeitlohnes meist nach Fahigkeit, FleiB, Dienstalter und 
ahnlichen Faktoren, so daB sich auch innerhalb derselben Berufsart 
starke Differenzen finden. 

Die Systeme der ungleichen StundenlOhne wird mail vielleicht auBer 
ffir Zeitlohn noch fur die PramienzeitlOhne, besonders fur solche mit 
niedrigem Lohnformfaktor x anwenden konnen, da hier die Unterschiede 
und Divergenzen in den Stundenverdiensten nicht allzu groB sind. 

Hierdurch ist auch das System der Halsey-Lohnformen gekenn
zeichnet. In gleicher Weise kann man die Rowan-Lohrnorm, die 
ebenfalls den Charakter eines Pramienzeitlohnes besitzt, diesem System 
einordnen, wie dies Fig. 21 zeigt. 

Hier ist einzuschalten, daB die Privatindustrie gegen die Einfuhrung 
der vom Stucklohn abweichenden Systeme einen besonderen grund
satzlichen Einwand hat, dem folgender Gedankengang zugrunde liegt. 

Der Untemehmer muB die Zahlen eines Kostenanschlages moglichst 
scharf ermitteln, wenn er sich nicht der Gefahr eines Verlustes aussetzen 
will. Nun wurde bereits erwahntl), daB sich die Selbstkosten eines 
Fabrikates aus werbenden Lohnen und Material sowie Unkosten zu
sammensetzen. Von diesen drei Posten konnen zwar die Materialkosten 
mit ausreichender Genauigkeit ermittelt werden. Dagegen ist die Be
stimmung der Unkosten mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, die 
dem Unternehmer bereits unbequem ist. Es ist daher fur ihn wichtig, 
wenn er wenigstens die Lohne vorher so genau ermitteln kann, daB sich 
hei der Abrechnung nach Fertigstellung der Arbeit keine erheblichen 
Abweichungen vom Voranschlag ergeben. Diese Voraussetzung, das 
Konstantbleiben der werbenden Lohne, trifft aber nur beil11 Stucklohn
system zu, da nnr dieses unabhangig von der noch unbekannten tat
sachlichen Arbeitszeit ist. AIle anderen Lohnsysteme ohne Ausnahme 
sind in dieser Beziehung mit Unsicherheit behaftet, denn man weiB 
nicht im voraus, um wieviel der Arbeiter die Grundzeit T verkurzt. 

Indessen selbst wenn man zugibt, daB l110glichst Ubereinstimmung 
der vorkalkulierten mit den tatsachlichen Lohnkosten zweckmaBig und 
anzustreben sei, wird man sich fragen mussen, ob der schadliche 
EinfluB der Abweichunge~ sehr erheblich sein kann und ferner, ob sich 
nicht Mittel finden lassen, diese Ab1veichungen herabzumindern. 

Da schon verschiedene Unternehmungen von dem den Vorkalku
lationspreis festhaltenden Stiicklohnsystem zu irgendwelchen anderen 
Systemen ubergegangen sind, einige dieser Firmen sind an geeigneter 
Stelle genannt, so konnte man bezuglich der fraglichen Abweichungen 
auf die Erfahrungen dieser Werke zUrUckgreifen. Diejenigen, die die in 
diesem Werke eingefuhrten Lohnsystel11e veroffentlicht haben. sind aber 

1) I. Kapitel, Abschnitt I, 1. 
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hierauf nicht eingegangen. Der Verfasser hat deshalb wegen dies~s 
Punktes nachgefragt und die Auskunft erhaIten, daB der Einwand 
schwankender Gestehungskosten praktisch ohne Bedeutung istl). Diese 
Erfahrung und ferner der Umstand, daB es moderne Betriebe sind, die be
wuBt vom Stiicklohnsystem abgegangen sind, beweist, daB es mit dem 
Einwand eines schadlichen Einflusses der Abweichungen der tatsachlichen 
Lohnkosten von den vorkalkulierten nicht allzuviel auf sich haben kann. 

Zudem kann man die absolute GroBe der Abweichungen auf ein 
Minimum bringen, indem man die Stundenlohnsatze lz um einen mitt
leren Wert lm herumgruppiert. Allerdings muB in solchen Fallen, sobald 
man von der Grundzeit T auf die tatsachlichen Lohnkosten L schlieBen 
will, noch die durchschnittliche Verminderung der Grundzeit, also der fur 

die ganze Fabrik geltende Durchschnitt der Verhaltniszahl ~ gegeben sein. 
Setzt man in. der Gleichung 

L = [x + (l - x) ~] lm T , 

z. B. x = 0,66 und 
t 
T = 0,66, so wird 

L = 0,88 • lm T . 
GroBere Schwierigkeiten liegen also in dieser Richtung kaum vor. 

Nur wiirde man es vielleicht bei einem derartigen Lohnsystem mit un
gleichen Stundenlohnsatzen besser vermeiden, die Unkosten in v.-H.
Satzen der nunmehr wenigstens im einzelnen nicht konstanten werbenden 

1) Direktor B. Schiller, welcher das nach ihm benannte yom Stiicklohn
system abweichende System (vgl. dariiber II. Kapitel, .Abschnitt IV, 2) in einem 
groBeren Werke eingefiihrt hat, auBerte sich zu dieser Frage in folgendem Schreiben, 
das wegen auch in anderer Hinsicht wichtigen .Ausfiihrungen im Wortlaut wieder
gegeben sei: 

12. November 1913. 
"Der Einwand schwankender Gestehungskosten ist theoretisch gerechtfertigt, 

praktisch jedoch ohne Bedeutung, und zwar aus folgenden Griinden: 
Grundbedingung fiir die Einfiihrung und Beibehaltung des Systems ist das 

Zugestandnis, daB Anderungen der Zeitrate, d. i. der fiir\ eine bestimmte .Arbeit 
vorgeschriebenen Zeit, nur nach wesentlicher Anderung der Fabrikationsmethode 
vorgenommen werden. Erst durch dieses streng einzuhaltende Zugestandnis sind 
die .Arbeiter zu bewegen, rascher zu arbeiten, wodurch Zeit erspart, die Gestehungs
kosten verringert und die Stundenverdienste erhOht werden. Die Differenzen in den 
verbrauchten Zeiten sind bei ofter Wiederholung derselben .Arbeit mitunter recht 
erheblich; infolgedessen sind auch bedeutende Verdienststeigerungen zu verzeich
nen, was ja der eigentliche Zweck des ganzen Systems ist. Hierbei darf nicht iiber
sehen werden, daB der wesentlichste Teil der Verkleinerung der Gestehungskosten 
nicht in der automatischen Verringerung des pro Stiick entfallenden Lohnes liegt, 
sondern in der durch die Zeitersparnis gegeb!Jnen Verringerung der Unkosten. 

D.ie Nachkalkulation ergibt also tatsachlich oft .Abweichungen von der Vor
kalkulation, aber nur in giinstigem Sinne. 

Bei reinem Stiicklohn solI ersteres nicht der Fall sein, was theoretisch voll-
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Lohnkosten auszudriicken, sondern wiirde es vorziehen, einen anderen 
BezugsmaBstab,am besten die tatsachliche Herstellungszeit zu wahlen, also 
mit den Unkosten einer Maschinen- oder Schlosserstunde oder allgemein 
ausgedriickt, mit den Unkosten einer Arbeitsstunde zu rechnen1 ). Dies 

kommen richtig ist. In der Praxis stellt sich aber die Sache so dar: Jede Vor
kalkulation muB zur synthetischen Bestimmung der Stiickkosten zuerst die wahr
scheinlich zu verbrauchende Zeit rechnen oder schatzen und unter Annahme 
eines gewissen Stundenverdienstes den Preis der Arbeit ermitteln. In dieser 
Rechnung sind die Stundenverdienste schwankend, von Verhaltnissen in einer 
bestimmten AbteiIung des Werkes und von der Konjunktur im allgemeinen ab
hangig. Die Arbeiter wissen das sehr genau und richten das Arbeitstempo ent
sprechend ein .• Sie wissen aus Erfahrung, daB zu groBe, iiber das ffir die betreffende 
Abteilung als normal angesehene MaB hinausgehende Stundenverdienste nicht 
gerne gesehen werden und zu Pre:isreduktionen fiihren; ist die V orkalkulation 
annahernd richtig gewesen, so wird auch die Nachkalkulation dasselbe Resultat 
ergeben. War der Preis zu niedrig, so wird nicht etwa das Tempo gesteigert, urn 
auf den iiblichen Stundenverdienst zu kommen, sondern es wird zu beweisen ge
sucht, daB bei dem iiblichen Tempo der Verdienst nicht erreicht werden kOnne, 
der Stiickpreis also erhoht werden miisse. In diesem Falle werden die Gestehungs
kosten hOher als vorkalkuliert. LaBt sich der Arbeiter durch irgendwelche Um
stande verleiten, ungewohnlich schnell zu arbeiten, so wird dies zunachst zwar 
seinen Stundenverdienst giinstig beeinflussen, die Lohnkosten aber nicht andern. 
Bei der nachsten Ausfiihrung aber wird der Stiickpreis herabgesetzt, und wenn 
dies nach Kampfen mit dem Arbeiter durchgesetzt worden ist, sinken die Ge
stehungskosten gegen die Vorkalkulation, was beim Pramiensystem reibungslos 
und automatisch erfolgt. Die GroBe der Abweichungen zwischen Vor- und Nach
kalkulation ist aus folgendem Grund eigentlich ohne Bedeutung: 

Urn die Gestehungskosten eines Arbeitsstiickes zu bestimmen, muB vor allen 
Dingen der auszuzahlende Lohn vorkalkuliert werden. SteUt sich dieser beim 
Pramiensystem niedriger als vorausberechnet, so werden die Gestehungskosten 
niedriger. Ein NachteiI fiir den Fabrikanten entsteht daraus nicht. 

1m Verlaufe der 12jahrigen Praxis haben sich die Anschauungen als zutreffend 
erwiesen. Das Sinken der Lohnraten bei wiederholter Ausfiihrung war ein Zeichen 
giinstiger Herstellungsweise und gesteigerten FleiBes oder groBerer Geschicklich
keit. Die Arbeiter sind daran gewohnt, fUr schnelles Arbeiten groBere Stunden
verdienste zu erreichen, ohne Gefahr zu laufen, Abziige zu erdulden oder ab
wehren zu miissen." 

1) Vgl. W. H. Bach, Sind unsere Kalkulationen richtig? Werkstattstechnik 
1909, S. 137. - FattIer, Ein Verfahren zur VerteiIung der Unkosten. Werk
stattstechnik 1913, S. 739. 

Fiir jede "produktive Einheit" wird die sog. Maschinenrate pro Arbeits-
stunde berechnet, indem man einzeln feststellt: 

1. Grund- und Gebaudekosten pro qm; 
2. Betriebskraftkosten pro PS-Stunde im Monat; 
3. Heizungskosten pro cbm im Monat; 
4. Lichtkosten pro 16 HK im Monat; 
5. die sog. Manurate ffir den Monat, die aIle anderen unproduktiven Kosten 

umfaBt. 
Die 5 Posten ffir die betr. produktive Einheit addiert und durch die monat

lichen Arbeitsstunden geteiIt, ergeben die Maschinenrate pro Arbeitsstunde. 
Dann sind die Kosten = Material + werbender Lohn + Maschinenrate. 
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Verfahren besitzt ohnehin gewisse Vorzuge, denn man kann dabei be
'rUcksichtigen, daB die Arbeitsunkosten mit der Herstellungszeit sinken, 
bei hohen Arbeitsunkosten sogar schneller als die Lohnkosten bei An
wendung von PramienzeitlOhnen mit mittlerem Lohnformfaktor x. Das 
Verfahren, die Unkostenzuschlage als v.-H.-Satze der (gleichbleibenden) 
Stuckloh.I!e aufzufassen, ist also ohnehin wegen der schwankenden Natur 
der UnkQSten theoretisch unrichtig. 

Aus den angefiihrten Griinden diirfen daher die Bedenken wegen der 
Abweichung der tatsachlichen Lohnkosten von den kalkulierten nicht 
allzuhoch angeschlagen werden. 

2. Gruppenarbeit. 
Etwas anders als Einzelarbeit verhalt sich gegenuber den Systemen 

mit ungleichen Stundenlohnen Gruppenarbeit, die, wie oben aus
gefiihrt, innerhalb der Gruppen kein ungehemmtes Voreilen der Tuch
tigen gestattet und deshalb ausgleichend wirkt. 

Diese Ausgleichung hat zur Folge, daB die bei Besprechung der 
Einzelarbeit erwahnten Scharfen der Lohnsysteme mit ungleichen Stun
denlohnen bei Gruppenarbeit nicht hervortreten, da hier die Differen
zierung fast nur durch die ungleichen Stundenlohne und nicht unmittel
bar durch die Leistung erfolgt. 

Da dies aber ein gutes Mittel ist, die schwacheren und lii.ssigen 
Arbeiter zu groBerem FleiB anzuspomen, so wird das System der un
gleichen Stundenlohne zwar bei Gruppenarbeit eine brauchbare Stunden
verdienstdifferenzierung ermoglichen, aber nicht in genugender Weise 
die innerhalb der Gruppe zuruckbleibenden Arbeiter zu erhohter Tatig
keit veranlassen konnen. 

Auf diesen Nachteil wird spater im Abschnitt V zUrUckgekommen 
werden. 

FUr die Berechnung der Gruppenarbeit ergibt sich unter Bezug
nahme auf die gleiche Berechnung fur Systeme mit gleichen Stunden
lohnen und aus Gleichung (6) 

Ll = II [tl +(T1-tl ) x] 

L2 = l2 [t2 +(T2 - t2) x] 

Ferner gelten wieder die Gleichungen (51) (Fig. 19) 

l ' - t Tfl 1- 1-
tg 

Ts = ~ Tfl 
tg 

(56) 
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Damit wird 

} (57) 

Die gesamten fur die Gruppenarbeit auszuzahlenden Lohnkosten 
werden 

L - L _ ( Tg - tg ) 9 - 1 + L2 + ... - 1 +--e;- . x (ll tl + 12 t2 + ... ). (58) 

Die Gleichungen (57) konnen auch nach Gleichung (53) die Form 
annehmen: 

(59) 

also 

worin die Werte a1 = 11 (1 - x) und b1 = II X nun nicht mehr fur die 
ganze Fabrik, sondern fur jeden Arbeiter konstant sind. 

Arbeiten Leute mit ungleichen Stundenlohnsatzen in nicht linearen, 
z. B. der Rowanlohnform, gruppenweise zusammen, so wird bei der 
Ausrechnung anders verfahren werden mussen. Fur dieses Beispiel 
wird nach Gleichung (35) und (36) 

1 2 Tg - tg 
VI = 1 

Tg 

= 11 (2 -~) 
Tg 

L1 = II tl (2 - ; ) 
9 

und 

L2 = 12 ~ (2 - ;) . 
9 

A uch dabei ist 

Lg = Ll + L 2 • . • = (II tl + 12 t2 + ... ) (2 - ; ) . 
fI' 
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Diese Ausdriicke bedingen eine erhebliche Rechenarbeit. Es ergibt 
sich also allgemein die Schwierigkeit, daB bei allen Gruppenarbeiten 
mit ungleichen Stundenlohnsatzen ziemlich umfangreiche Nebenrech
nungen zur Bestimmung des auf den einzelnen Gruppenteilnehmer 
entfallenden Teilbetrages erforderlich sind. 

Indessen laBt sich in allen Fallen von Tabellen, in welchen einzelne 
Werte bereits ausgerechnet vorliegen, vorteilhaft Gebrauch machen. 

Dies .setzt aber voraus, daB die Werte abgestuft angenommen 
werden, im besonderen die Werte Tg und tg. Die Tabelle konnte 
dann etwa ffir Gruppenpramienzeitiohn bei gieicher Lohnform sofort 

T (- t 
den Wert 1 + g 9 • x der Gieichungen (57) angeben. 

tg 
Die Werte 11' t1, 12 , t2 ••• konnte eine zweite und das gesamte Pro

dukt eine dritte Tabelle ergeben. 
Besondere Erieichterungen bei der Ausrechnung der Teilbetrage 

bietet die Stiicklohnform. 
Setzt man in den Gleichungen (57) den Faktor x = 1, so gehen sie 

"tiber in 

Der gesamte auszuzahlende Betrag wird 

Tg 
Lg = Ll + L2 + . . . = -t- (11 tl + 12 t2 + . . .) . 

9 

(60) 

In Fig. 19 zeigt sich dieses besondere System anschaulich dadurch, 
daB die Linie ·X X mit der Strecke A D zusammenfallt. 

Die Strecken A B, BO ... , die die Zeitwerte t1 T g, ta Tg .. , dar-
tg tg 

stellen, sind dann diejenigen Werte, die zur Ermittlung der Teilbetrage 
unmittelbar mit den Stundenlohnen 11, 1a. .. zu multiplizieren sind. 

Da die Rohe doc Stundenlohnsatze beliebig sein kann, ist auch in 
diesem Falle ein trbereinstimmen der vorkaikulierten Lohnkosten mit 
den tatsachlichen theoretisch nicht zu erzielen. 

Die Bezeichnung dieser Rechnungsweise mit Stiickzeitabrechnungs
verfahren wird durch die anschlieBende Beschreibung des gegensatz
lichen Verfahrens verstandlich werden. 

Es laBt sich namlich dieser durch die Gleichungen (57) gekennzeich
neten Art der Berechnung der Anteile eine zweite gegeniiberstellen, die 
besonders bei der Stiicklohnform Vorziige bietet, aber gleichwohl all-



Die Systeme gleicher Lohnform und ungleicher StundenlohnslLtze. 97 

gemein abgeleitet sei. Will man versuchen, den Vorteil zu wahren, 
den die Einfuhrung eines bereits vor Ausfuhrung der Arbeit vorliegenden 
Produktes P aus Grundzeit und Stundenlohn bietet, so muG man die 
Gruppengrundzeit Tg mit einem anzunehmenden Stundenlohn lm mul
tiplizieren, also setzen 

P = lmTg. (61) 
Der Mittelwert 1m sei durch die Gleichung definiert 

1m = 11 t1 + 12 t2 + . . 11 t1 + 12 t2 + . 
t1 + t2 + . . . tg 

(62) 

Es wird also 
Tg P 

e;=l1 t1+ l2t2+' (63) 

Nun lassen sich die Gleichungen (57) in der Form schreiben: 

L1 = 11 t1 (1 - x + x ~: ) 

L2 = 12 t2 (1 - x + x ~:) . 

Diese nehmen daher mit Gleichung (63) die Gestalt an: 

1 t1 2 t2 + . . . (64) 
Ll = 11 tl (1 - x + x 1 + 1 P )) 

L2 = 12 t2 (1 - x + x 1 1 P ) . 
1 tl + 2 t2 +. . 

Damit ware in allgemeiner Beziehung nichts gewonnen. 
wird fur Stucklohn mit dem Lohnformfaktor x = 1 

L1 L2 P 

11 tl I. t2 II t1 + 12 t2 + . 
In diesem Falle wird namlich 

Lg = L1 + L2 + .... = p , 
also gleich einem konstanten Wert. 

Dagegen 

(65) 

Diese Methode sei im Gegensatz zum Verfahren der Gleichungen (57) 
und (60) ~tuckpreisabrechnungsverfahren genannt. 

Es ergibt sich dadurch fur Gruppenarbeit bei ungleichen Stundenloh
nen der Vorzug des Vbereinstimmens der vorkalkulierten Lohnkosten mit 
den tatsachlichen, weshalb die Berechnung nach Gleichung (65) derjenigen 
nach Gleichung (60) unter sonst gleichen Verhaltnissen vorzuziehen ist.. 

Dieses Verfahren, bei Gruppenarbeit einen feststehenden St.uck
preis P einzufuhren, hat nach dem Gesagten uberhaupt nur Sinn, wenn 
als Lohnform Stucklohn vorliegt, denn bei allen anderen Lohnformen 

Soh III i n g. Lohnmethoden. 7 
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andert sich der Lohnbetrag Lg mit der Herstellungszeit. Man wiirde 
deshalb in diesen Fallen besser das Verfahren der Gleichungen (57) 
anwenden. 

Indessen gilt die in diesem Abschnitt bereits unter Einzelarbeit ge
machte Bemerkung auch fur Gruppemirbeit, daB namlich das Vber
einstimmen der vorkalkulierten und nachkalkulierten werbenden Lohne 
zwar wiinschenswert ist, aber nicht ausschlaggebend sein darf, wenn 
wichtige Griinde zur Anwendung anderer Lohnformen als des Stuck
lohnes drangen sollten. 

Werden statt der StundenlOhne ll' l2 . .. andere MaBstabe, 
z. B. Anteilziffern an-

D 
-.,-T----'i----------,,""O gewendet, so ist dies be-

~ 'l",-P 

langlos. In den meisten 
Fallen aber werden die
jenigen StundenIohne 
zugrunde gelegt, die 
fur die Arbeiter ffir 
den Fall festgesetzt sind, 
daB sie im Zeitlohn 
arbeiten. 

Zum Vergleich mit der 
A graphischen Ermittlung der 

Fig. 22. Graphlsche Ermittelungen der Verdienste der Fig. 19 zeigt Fig. 22 den 
Gruppenarbeiter belm Sttlckpreis-Abrechnungsverfahren. viel einfacheren Fall der 

Gleichungen (65): 
Es ist A D ~~ P = Tn' 1,. = dem festgesetztcn Stiickpreis, 

c(~=Oi{J+fJr+·· . 

x = tl 11 + 12 12 + . . . II AD, 
o Schnittpunkt der Linie A Oi und D (j, B, G, ... Schnittpunkw der Strahlen 
o fJ, 0 r . . . mit AD. Es ist dann 

AB=L1 

BG=L2 

Allgemein sei noch bemerkt, daB die Gruppenanteile naturgemaB 
nur vom Lohnbureau und nicht etwa vom Gruppenfiihrer selbst berech
net oder gar nach seinem Willen festgesetzt werden durfen. 1m letz
teren Falle wiirden wir in bereits uberwundene Zustande wruckfallen. 

III. Lohnsystemzusammenstellungen. 
1. Die in Privatbetrieben libliche Lohnsyst(lmzusammenstellung. 

Aus den EntlOhnungsmoglichkeiten, die die bisher geschilderten 
Verfahren bieten, hat die Praxis drei Systeme herausgegriffen. In der 
Industrie ist daher nicht ein einzelnes System, sondern eine System
zusammenstellung in Anwendung. Diese drei Systeme, die eine der-
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artige Verbreitung haben, daB aIle anderen rein zahlenmiWig genommen 
dagegen kaum ins Gewicht fallen, sind: 

1. Die Zeitlohnform im System gleicher Lohnform und ungleieher 
Stundenlohnsatze. 

2. Die Stucklohnform im System gleicher Lohnform und gleicher 
Stundenlohnsatze fur Einzelarbeit. 

3. Die Stueklohnform im System gleieher Lohnform und ungleieher 
Stundenlohnsatze fur Gruppenarbeit. 

Die Anteilbereehnung bei 3 erfolgt stets naeh·dem Prinzip des fest
stehenden Stuekpreises. (Stuckpreisabrechnungsverfahren na{)h Glei
chung (65).) 

Samtliche Systeme sind nach friiheren Erlauterungen nicht einzeln, 
sondern in Systemstaffeln in Anwendung, urn die Moglichkeit der ver
schiedenen Entlohnung der einzelnen Arbeiterberufsarten zu wahren. 

1m Zeitlohnsystem nach 1, das als Entlohnungsmethode niemals in 
allen den Fallen zu entbehren sein wird, in welchen die vorherige Er
mittlung der Arbeitszeit nicht einmal angenahert moglich ist (wie dies 
z. B. bei Kran- und Maschinenfuhrern zutrifft), waren in der Privat
industrie Deutsehlands vor dem Kriege, wie eine Umfrage bei namhaften 
Werken ergeben hatl), etwa noeh 30 v. H. samtlieher Arbeiter besehaf
tigt, wahrend in den beiden Stueklohnsystemen, den HauptentlOhnungs
methoden der ganzen lndustrie, 70 v. H. arbeiten. Welcher AnteiI da
von auf Gruppenarbeit entfallt, ist unbekannt. 

Die Hauptgriinde fur diese Auslese seien nochmals hervorgehoben: 
1. Die Systeme 1 bis 3 gestatten eine Differenzierung der Arbeiter, 

die bei allen Systemen wenigstens angenahert den gleichen Grad 
erreicht, obgleich sie ganz versehiedenen Lohnsystemfamilien 
angehoren. 

2. Die Systeme 2 und 3 gestatten beide, einen vor Ausfuhrung der; 
Arbeit angenommenen Stuekpreis so festzuhalten, daB der gleiehe 
Betrag aueh nach Beendigung der Arbeit in der Nachkalkulation 
erseheint. 

Man hat daher diese beiden Verfahren aueh kurzweg unter 
der Bezeiehnung Stuekpreisverfahren zusammengefaBt2). 

3. Bei allen drei Systemen ist die relativ einfaehste Lohnverreeh-
nung moglieh. 

4. Die Systeme sind durehweg fUr den Arbeiter leieht verstandlich. 
Die Hauptnaehteile der Systeme 2 und 3 sind: 
1. Benaehteiligung del' sehwacheren Arbeiter wegen der Divergenz 

der Stundenverdiemlte mit sinkender Herstellungszeit. 

1) C. Pri nz, Technik und Wirtschaft. 1913. 
2) Technik und Wirtschaft, August 1913, S. 542. Vortrag yon Prof. Sohle

si nger: "Betrit'b~fiihrung und BetriebswiI>8enschaft." 
7* 
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2. Ungeniigende Anpassungs- und Regulierungsfahigkeit, da nur 
selten die Stiicklohnform gerade die jeweils wirtschaftlich giin
stigste ist. 

3. Die Bewertung anderer Faktoren als Quantitatsleistungen ist 
nur beim System 3 durch Anwendung ungleicher Stundenlohn
satze moglich. Diese allein sind aber fur die lassigeren Arbeiter 
kein geeignetes Mittel zur Anspornung des FlaiBes und damit 
zur Hebung der Arbeitsleistung der Gruppe. 

Diese Nachteile haften aber schlieBlich allen anderen bisher beschrie
benen Systemen vielleicht in noch hoherem MaBe an. So wiirde z. B. 
das Stiicklohnsystem mit ungleichen Stundenlohnsatzen angewendet 
fiir die gleiche Berufsart eine noch groBere Differenzierung erzeugen. 
Es ist sehr bemerkenswert, wie die Praxis, ohne sich um die logische 
Einteilung zu kiimmern, aus allen Systemen die dem beabsichtigten 
Zweck jeweils am besten entsprechenden herausgelesen hat. 

Die erwahnten N achteile des Stiicklohnes kommen in neuerer Zeit 
der Industrie starker zum BewuBtsein. 

Einige Firmen wenden, um den Nachteil auszugleichen, Sonder
pramienzuschlage fiir bestimmte Falle zu dem Stiick- oder Zeitlohn an 1). 

Ferner werden Sonderpramien fiir friihzeitige Feststellung von Ma
terial- und Bearbeitungsfehlern und fiir Verbesserungen der Fertigungs
art vorgeschlagen. 

Eine brauchbare Losung konnen indessen diese Sonderpramien nicht 
darstellen, weil sie sich auf die obigen gekennzeichneten bestimmten 
FaIle beschranken, und andere Faktoren, deren Beriicksichtigung eben
falls notwendig ware, nicht bewerten. Als solche konnten angefiihrt 
werden: besondere Giite der Arbeit, . Behandlung der Maschinen und 
Werkzeuge, Ordnung, Piinktlichkeit, langjahrige Tatigkeit im Unter
nehmen und gute Fiihrung. FUr die meisten dieser Punkte wird 
ein zahlenmaBiger MaBstab fiir die Hohe der Sonderpramie schwer zu 
finden sein. Zudem wiirde man eine groBe Anzahl von Pramien erhal
ten. SchlieBlich wiirden diese Pramien mit dem Lohnsystem nicht 
zwanglii.ufig in Verbindung stehen. 

Wichtig bleibt aber das Hervortreten der Bestrebungen, durch 
SondennaBnahmen die Nachteile des Stiicklohnes zu mildern 2). 

In welcher Weise dieses Ziel in einheitlicher Verbindung mit dem Lohn
system erreicht werden konnte, wird spater (Abschnitt V) gezeigt werden. 

1) So zahlt A. Borsig, Tegel, AusschuBprii.mien fiir geringe AusschuBziffern. 
- VgI. hierzu: Obering. Litz, P.rii.mien und Abziige als Mittel der Leistungs
steigerung im "Erfahrungsaustausch iiber Ausbildung und Verwendung angelernter 
Arbeitskrii.fte" Nr. 2 vom 28. April 1917. 

2) Vgl. hierzu auch: Kahler, Gedanken einea Laien iiber den gerechten 
Arbeitslohn. Werkstattstechnik 1918, S.86ff. 
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2. Die LohnsystemzusammensteUung der preuBiseh-hessisehen 
Staatseisenbahngemeinsehaft. 

In diesem Zusammenhang ist es eine uberaus interessante Tatsache, 
daB sich die Verwaltung der preuBisch-hessischenStaatseisenbahngemein
schaft entschlossen hatte, zu anderen Lohnsystemen als denjenigen, die 
soeben als in der Privatindustrie ublich gekennzeichnet sind, in allen 
den Fallen uberzugehen, in welchen sie nicht zur Anwendung eines 
Zeitlohnsystems gezwungen ist. Sofern dies notwendig ist, stimmt letz
teres mit dem Zeitlohnsystem der Industrie durchaus uberein. 

Diese anderen Systeme, ebenfalls zunachst fUr gleiche Berufsart 
gultig, sind: 

1. fur Einzelarbeit: das System gleieher Lohnform, und zwar des 
Stueklohnes und ungleieher Stundenlohnsatze; 

2. fur Gruppenarbeit: das System gleieher Lohnform, und zwar 
ebenfalls des Stueklohnes und ungleicher Stundenlohnsatze. 

Die Anteilberechnung erfolgt dabei naeh dem Grundsatz der fest
stehenden Herstellungszeit. (Stuekzeitabrechnungsverfahren naeh Glei
chung (60).) 

Die Systeme sind seit dem 1. Oktober 1912 in allen Werkstatten der 
genannten Verwaltung, in denen im Frieden insgesamt ein Arbeiterhecr 
von etwa 80000 Mann hesehaftigt war, in Anwendung. 

Bei der Einfuhrung des Systems wurde so verfahren, daB aus den sog. 
"Stuckpreisheften", die vor Einfuhrung der neuen Lohnordnung giiltig 
waren, auf Grund del' niedergelegten StueklOhne zunaehst die kalkulierten 
Zeiten T bzw. Tgfur die einzelnenArbeiten herausgelostwurden, die man 
naturlieh aueh vorher bei der Ermittlung del' StueklOhne wenigstens 
implieite gebl'aueht hatte, del'en Begriff abel' wie so haufig vorloren
gegangen war. Diese kalkuliel'ten Zeit en ergeben mit den Lohn
satzen lv l2' la ... del' Arbeiter 1, 2, 3 ... multipliziert je die fur sie 
gultigen StueklOhne Lv L 2 , La ... 

Auch der bereits fruher kritisierte Grundsatz des Minimallohnes1) 

wird angewendet, so daB sieh das fur Einzelarbeit gultige System 
graphiseh wie in Fig. 23 darstellt 2). 

Urn aueh die Vcrsehiedenheit der Berufsarten zu berueksichtigen, 
also zur Staffelbildung, sind die Arbeiter der Werkstatten durchweg 
in drei Gruppen eingeteilt, namlieh in Handwerker, Hilfshandwerker 
ohne Lehrzeugnis und Handarbeiter. Fur jede der drei Gruppen gelten 
besondere Stundenlohm;atze. 

1) Vgl. S. 47. 
2) Beziiglieh Einzelheiten diesel' Lohnordnung wird verwiesen auf: Hoff, 

Zeitung des Vereins deutseher Eisenbahnverwaltungen, Berlin, vom 12. Februar 
1913, S. 201. - Die Einfiihrung der Stiiekzeit in die Lohno.rdnung der Werk
stattenarbeiter von Regierungsbaumeister Fiichsel, Dortmund. Glasers Annalen 
vom 15. September 1913, S. 104. 
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Es wird angegeben, daB sich etwa 80-90 v. H. samtlicher Arbeiten 
durch Zeitkalkulation festlegen lassen, so daB nur 10-20 v. H. aUer 
Arbeiten im Tagelohn ausgefiihrt zu werden brauchen. 

Diese Zahl steht in einem gewissen Gegensatz zu der entsprechenden 
mit 30 v.H. angegebenen Zahl der Privatindustrie1). Es soUte nach den 
genanntenZiffern wohl moglich sein, den v.-H.-Satz der reinenStunden
lohnarbeiten auch in der Privatindustrie mindestens auf obiges MaB 
einzuschranken. 

FUr die einzelnen Systeme gilt: 
Wahrend die Privatindustrie die Systeme fUr Einzel- und Gruppen

arbeit - weniger aus Vberlegung als vielmehr fast selbsttatig -
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Fig. 23. Lohnsystemzusammenstellung der preuJ3isch-hessischen Staatseisenbahngemeinschaft. 

ganz verschiedenen Lohnsystemfamilien entnimmt, um eine einigel'
maBen brauchbal'e, annahernd gleiche Differenzierung zu erhalten, ge
horen die beiden Lohnsysteme del' Staatsbahn genau del' gleichen 
Lohnsystemfamilie an. 

Es wird also bei Einzelarbeit eine mehrfache Differenzierung sowohl 
durch die Wirkung des vel'schiedenenStundenlohnes und der verschiedenen 
Leistungen als auch durch den EinfluB der Kalkulationsfehler eintreten. 

Der Unterschied wird dadurch noch fiihlbarer, daB der Arl;>eiter mit 
niedrigem Stundenlohn meist ungeiibter sein wil'd als jenel' mit hoherem 
Stundenlohn. 

Bei Gruppenarbeit dagegen liegt, zunachst von der Berechnung der 
Anteile der Gruppenteilnehmer abgesehen, gnmdsatzlich kein anderes 
System als in der Pl'ivatindustrie vor: 

1) Vgl. S. 99, Note 1. 
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Die Differenzierung innerhalb einer Gruppe erfolgt nur durch die 
Verschiedenheit der StundenlOhne. 

Es ergibt sich also eine sehr ungleiche Behandlung der in Einzel- und 
Gruppenarbeit beschaftigen Arbeiter, die die Privatindustrie praktisch 
vermeidet. 

Der Anteil der Gruppenarbeit an den gesamten Arbeiten ist bei der 
Staatsbahn wegen der besonderen Eigentumlichkeiten der Instand
setzungsarbeiten verhliJtnismliBig groB. Sie uberwiegt in den Abtei
lungen, die sich mit der Montage und Demontage der Fahrzeuge be
fassen, wobei die GroBe der Gruppen zwischen 3 und 10 Mann schwankt, 
wahrend in der mechanischen Werkstatt und der Schmiede Einzelarbeit 
vorherrscht. 

Wenn die Staatsbahn bei Berechnung der Gruppenanteile das Ver
fahren, nur die Zeit T g' nicht. aber einen vorher festgesetzten Preis 
P = Tg lm zugrunde zu legen, bevorzugt hat, so bedeutet dies nach 
den frfiheren Erorterungen nicht ein besonderes System. Sie hatte 
ebensogut die kalkulierte Zeit Tg mit einem mittleren, etwa dem ortsub
lichen Tagelohn entsprechenden, also von Ort zu Ort verschiedenen 
Lohnsatz lm multiplizieren konnen, so daB sich fiir die einzelnen Orte 
verschiedene Stftckpreise ergeben hatten, die dann nach dem Schema 
der Fig. 22 zu verteilen gewesen waren. 

Da indessen die Staatsbahn, die nicht fur den Markt arbeitet, ein 
Interesse an der Festhaltung eines kalkulierten Preises nicht hat, wird 
sie sich hauptsachlich 'wegen der logischen Gleichartigkeit der Systeme 1 
und 2 fiir das Verfahren, bei del' Berechnung der Gruppenanteile nur 
die kalkulierte Zeit Tg festzuhalten, entschieden haben. 

Nun hat man die neue Lohnordnung der Staatshahn fast durchweg 
mit Stuckzeitverfahren bezeichnetl). 

Dieser Ausdruck wurde vielleicht zweckmaBiger durch den bereits 
gebrauchten Ausdruck "Stuckzeitabrechnungsverfahren" ersetzt, weil 
das Wesen des Verfahrens nicht die ganze Systemzusammenstellung 
trifft, sondern nur die Abrechnungsart, da ja das System der ungleichen 
Stundenlohne in Gruppenarbeit auch bei feststehendem Stilckpreis mog
lich ist. 

Die Nachteile der neuen Staatsbahnlohnsysteme sind die gleichen 
wie die der Privatindustrie. Als weiterenNachteil ware die sehr verschie
dene Differenzierung bei Einzel- und Gruppenarbeit zu nennen, so daB 
bei Einzelarbeit der Nachteil groBer Stundenverdienstdifferenzen und 
verscharfter Divergenz der Stundenverdienste mit sinkender Herstel
lungszeit scharf hervortritt. 

Zwar wird darauf hingewiesen, daB sich bei der Einfuhnmg der 
neuen Methode Schwierigkeiten nicht ergeben haben. Indessen durfte 

1) Vgl. siimtliche auf S. 101 genaIlllten Quellen. 
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eine Lohnmethode nicht nach den groBeren oder geringeren Schwierig
keiten bei der Einfiihrung bewertet werden konnen. Stellen sich solche 
heraus, so konnen Nebenumstande schuld haben. Neue kompliziertere 
Maschinen konnen anfanglich groBere Betriebsschwierigkeiten verur
sachen als einfachere. 

Der Vorzug einer zweckmaBigen Lohnmethode liegt in anderer 
Richtung. 

Allerdings besteht ein wesentlicher Fortschritt gegen das friihere Ver
fahren darin, daB es nunmehr moglich ist, die Grundzeiten T derjenigen 
zahlreichen Arbeiten, die in allen Werkstattenbetrieben in gleicherWeise 
zu ~rledigen sind, miteinander zu vergleichen und abzustimmen. 

Wenn vor Einfuhrung der neuen Lohnordnung der Versuch gemacht 
wurde, die in den Stuckpreisheften niedergelegten Stucklohne einheitlich 
ffir den ganzen Bereich der Staatseisenbahn gleichzumachen, so war das 
Versagen dieser Bestrebung auf die bereits gekennzeichnete Verschmel
zung von Grundzeit und Stundenlohn zurUckzufuhren, da von diesen 
beiden GroBen der Faktor Stundenlohn je nach den Existenzbedin
gungen der einzelnen Orte eine verschiedene Hohe annehmen muBte. 

Was aber die neue Lohnordnung besonders beachtenswert macht, 
ist der Umstand, daB die Hohe der Stundenlohne nicht etwa nach Ver
dienst, Leistung oder Fiihrung geregelt wird, sondern nach dem Dienst
alter der Arbeiter. 

Dieses Prinzip, die Stundenlohne nach dem Dienstalter zu stafieln, 
hat den Vorzug, die aufgefuhrten Nachteile zum groBen Teil wieder 
auszugleichen. 

Der jungere Arbeiter mit niedrigem Stundenlohn wird zwar bei 
Einzelarbeit die starke Differenzierung im Stundenverdienst zwischen 
sich und den alteren Arbeitern sehr unangenehm empfinden, er wird 
sich aber damit trosten konnen, daB er mit groBer Wahrscheinlichkeit 
in einer Zeit, die er sich genau ausrechnen kann, ebenfalls in den GenuB 
erhohter Stundenlohnsatze tritt. Trifft dies schon bei Einzelarbeit zu, so 
wird es um so mehr bei Gruppenarbeit, die ohnehin keine allzu starke 
Differenzierung aufweist, der Fall sein. Wenn im spateren Alter die Lei
stungsfahigkeit zu sinken beginnt, bleibt gleichwohl infolge des hOheren 
Stundenlohnes die Moglichkeit eines guten Verdienstes bestehen. 

Dies Verfahren mit der Anwartschaft auf spateren Mehrverdienst 
wirkt sicherlich beruhigend. Der Andrang zu den Werkstatten der 
Staatsbahn war daher im Frieden sehr groBl). Die Methode ist also 
sozial, aber leider fur die Privatindustrie nicht brauchbar. 

1) Dem Verfasser sind Werkstatten genannt worden, bei welchen sich zu 
Beginn des .Jahres 1914 eine so groBe Zahl Schlosser hatte vormerken lassen, 
daB der Bedarf auf zwei Jahre und dariiber hinaus gedeckt worden ware. 
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Wenn ein Privatunternehmen fur Einzelarbeit das System der un
gleichen StundenlOhne bei Stucklohn innerhalb derselben Berufsgruppen 
einfuhren woHte, so wiirde es das .Alter des Arbeiters nur in gewissen 
Fallen und unter keinen Umstanden ausschlieBlich als Grundlage fur 
die Bemessung des Stundenlohnes ansehen durfen. Es wird auch andere '. Faktoren, wie Gute der Arbeit, Ordnung, Behandlung der Maschinen, 
Punktlichkeit bewerten wollen und im Interesse des Unternehmens 
bewerten mussen. 

Dann aber wird sofort die SteHung des Arbeiters, wie fruher aus
gefuhrt, unsicher, weshalb die geschilderten Nachteile in vollem Umfang 
wieder in Wirkung treten. 

So wiinschenswert also fur private Unternehmungen bessere Unter
scheidungen waren, als sie auch fur die gleiche Beschaftigungsart bei 
Einzelarbeit das Stucklohnsystem mit gleichen Stundenlohnsatzen zu 
geben vermag, so kann das Stucklohnsystem mit ungleichen Stunden
Whnen keine Abhilfe schaffen. 

Auch das Stuckzeitabrechnungsverfahren der Staatsbahn bei Grup
penarbeiten bietet fur die Privatindustrie kaum Vorteile. 

Ebensowenig kann der Grundsatz der Staatsbahn, die Stunden
lOhne nach dem Dienstalter abzustufen, in Frage kommen1 ). 

Bei dem Bestreben, die ublichen Entlohnungsmethoden der Privat
industrie zu verbessern, wird man daher in einer anderen Richtung 
vorgehen mussen. 

Welcher Art dies sein konnte, wird in Fortsetzung dieses Gedanken
ganges im folgenden gezeigt. 

IV. Weiterentwicklung der Systeme gleicher Lohnform 
und ungleicher Stundenlohnsatze. 

1. System von Isaac Ross. 
Stellt man sich die Aufgabe, die in den vorigen Abschnitten erlau

terten FeWer der Systeme mit gleicher Lohnform und ungleichen Stun
denlohnsatzen abzustellen, hei Einzelarbeit namlich die immer starker 
werdende Differenzierung mit steigender Leistung und bei Gruppen
arbeit den ungenugenden Ansporn der lassigeren Leute, so muB man 
darauf sinnen, gerade bei groBeren Leistungen die Differenzen im 
Stundenverdienst zwischen geubteren und weniger geubten Arbeitern 
geringer zu machen, ohne daB sich dieser Unterschied hei maBigen 

1) Den gegensatzlichen Standpunkt vertritt Kahler in dem Aufsatz: "Ge· 
danken eines Laien tiber den gerechten Arbeitslohn." Werkstattstechnik 1918, 
S. 86ff. 
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Leistungen, bei denen die tatsachliche Herstellungszeit sich der kal
kulierten nahert, vermilldert. Denn die fleiBigen und geschickten Leute 
mit hohem Stundenlohn werden ohnehin eine groBe Arbeitsintensitat 
(groBes c) haben, die lassigeren dagegen mit geringerem c bedurfen eines 
starkeren Anspornes. 

tlbertragt man diesen Gedanken zu besserer Anschauung auf die 
bisher angewendete bildliche Darstellung, so wird man zu diesem Zwecke 
die Stundenverdienstkurven, also auch die Lohnkostenkurven II, III, 
IV (Fig. 20) an der Seite t = 0, also an der Ordinatenachse zusammen
biegen mussen, vielleicht zunachst so weit, daB sich die Linien 1,2,3 ... 
einer jeden Kurvengruppe an der Abszisse t = 0 in einem auf der Ordi
natenachse selbst liegenden Punkt schneiden. 

t 
2 ,J " 5 tJ 

-tin 

ji·ig.24. System Isaac Ross. 

Dieses Mittel ist schon vor Jahren erkannt und von Isaac Ross 
in Leicester in England 1892 eingefiihrt. 

Durch eine geschickte Kombination hat es Ross, trotz der neuen 
Bedingung, daB die Lohnkostenlinien 1, 2, 3 ... der Kurvenschar II 
(Fig. 20) sich in einem Punkte 0 der Linien A A' schneiden sollen, er
reicht, an einer einheitlichen Lohnform innerhalb der Fabrik festzu
halten. Der Lohnformfaktor x hat daher bei ihm immer dieselbe GroBe. 

Er verfahrt folgendermaBen: 
Die kalkulierte Zeit T mit einem angenommenen Stundenlohn lm 

multipliziert, ergibt den Stiickpreis T· lm = P = 00' (Fig. 24}. Die 
Stundenlohnsatze der Arbeiter sind ll' l2 ... Die das System darstellen
den Linien 001, 002 • • • findet man, indem man zunachst die Linie 
o B II 0' A zieht, auf der die Punkte 0 1, O2 ••• Hegen. Die Werte T l , 

Ta ... als Abszissen der Punkte 0 1 , O2 , •• ergeben sich, indem man 
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den Stuckpreis P je durch die Lohnsatze 11' 12 ... dividiert. Es wird also 

TI = f- } (66) 

T2 =f· 
Die Gleichung fur die Lohnform COl lautet allgemein nach Glei

chung (6) 

Es ist nun 

Also 

Ll = 11 t + 11 (T 1 - t) x 

= 11 t(l- x) + 11 Tl :1:'. 

11 Tl = 1rn T = P. 

Ll = 11 t(1 - x) + p. x } 

L2 = 12 t(l - x) + p. :1:' • 

(67) 

DaB der Lohnformfaktor x in allen Gleichungen (67) denselben 
Wert hat, ergibt sich aus der Figur, da Punkt C der gemeinsame Schnitt
punkt aller Lohnlinien des Systems ist. 

Vber 0 1 , O2 • • • hinaus setzt Zeitlohn ein (Minimallohnprinzip). 
Bildet man nunmehr die Differenz VI - V2, so wird 

VI - V2 = (1 - x) (l1 - l2) . 

Dieser Ausdruck ist nnabhangig von t, bleibt also bei sinkender 
Zeit konstant. 

Das Verschwinden der Divergenz in den Stundenverdiensten mit 
sinkendem t ist auch aus den in die Figur eingezeichneten Stunden
verdienstkurven VI' V2' Va' .. zu ersehen1). Der beabsichtigte Zweck 
wird aber doch nicht ganz erreicht, denn es ware richtiger, wenn die 
Stundenverdienstdifferenzen allmahlich kleiner wurden. 

Das Rosssche System laSt sich im ii.brigen nicht auf den Stucklohn 
oder Pramienstucklohn, welche Lohnarten das Zusammenbiegen der 
Lohnkostenlinien eigentlich am ehesten erfordern, sondern nur auf den 
Pramienzeitlohn anwenden, wei! fur den Lohnformfaktor x = 1 die Glei
chungen (67) in die reinenStilcklohngleichungen ubergehen. DasRosssche 
System hat deshalb nur Sinn, wenn der Faktor erheblich kleiner als 1 ist. 

Die Ausrechnung des Verdienstes wird bei Einzelarbeit nicht allzu 
schwierig. In Gleichung (67) 

Ll = 11 t (1 - x) + P . x 

kann p. x aus einer Tabelle abgelesen werden, ebenso 11 (1 - x) uml 
schlieBlich auch 11' (1 - x) • t. 

1) Naheres z. B.: Schiller, Das Pramiensystem der Lohnberechnung. Zeit· 
schrift des Ver. deutsch. Ing. 1903, S. 1212. 
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Die Addition mull gerechnet werden. 
Bei Gruppenarbeit wird die Ermittlung schwieriger. 
Es ist der Gesamtstu.ckpreis P gegeben. Die Summe der auf die 

Arbeit verwandten Einzelzeiten sei tg = tl + t2 + t3 + ... , wobei tl , 
t! . • • die Arbeitszeiten der einzelnen Teilnehmer bedeutet. 

Die Stundenverdienstwerte der einzelnen Arbeiter ermitteln sich zu 

p·x 
VI = 11 (1 - x) +--

tg 

p·x 
Vg = 12 (1 - x) + -

tg 
.......... 

und daraus schlielllich die Lohnkostenanteile mit 

(68} 

Die Summe der Lohnkostenanteile wird 

Lg = Ll + L2 + ... = (1 - x) (l1 tl + 12 t2 + ... ) x + p. x. 

Die Moglichkeit, durchweg Tabellen anzuwenden, ist hier kaum noch 
gegeben. Man darf deshalb wohl sagen, daB das Rosssche Pramien
zeitlohnformsystem ffir Gruppenarbeiten nicht giinstig ist. Es mull 
fUr jeden Teilnehmer einzeln geprUft werden, ob nicht etwa die Ver
giinstigung des Minimallohnes gilt, also die Stundenverdienste VI' V2 ••• 

kleiner sind als die Stundenlohne Iv 12 . . . . 
Durch diese N otwendigkeit wird die Zahl der Rechenoperationen 

weiter vermehrt. 
Die Verschiedenheit der Lohnforderungen der einzelnen Berufsarten 

konnte wieder, wie friiher, durch Systemstaffelung beriicksichtigt werden. 

2. Das System von B. Schiller. 

Da das Rosssche System den beabsichtigten Zweck keineswegs 
ganz erfiillt, geht Oberingenieur B. Schiller, Wien1) einen Schritt 
weiter. 

Sein System, das von ibm im Jahre 1901 in einem grolleren Werk 
eingefUhrt worden und seit dieser" Zeit ohne ..Anderung ffir etwa 3000 Ar-

1) B. Sohiller, Wien, Das Pritmiensystem der Lohnreohnung. Zeitsohr. des 
Ver. deutsoh. Ing. 1903, S. 1207H. 
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beiter verwendet wird, war auch fur den Dbergang von der Stucklohn
form zur Pramienzeitlohnform bestimmt. Daher muBte er sich, auBer 
einer Verbesserung des Rossschen Systems, noch die weitere Aufgabe 
stellen, das System so auszugestalten, daB der Arbeiter nach dem 
Dbergang zum Pramienzeitlohn bei gleichem FleW etwa den gleichen 
Stundenverdienst wie im Stucklohn erreichte. 

Es liegt also wieder der Fall ungleicher Stundenlohnsatze vor, der 
im Kapitel I eingehend besprochen wurde. 

a) Diese erste Aufgabe des Dberganges vom Stucklohn zum Pramien
zeitlohn lOst Schiller indessen nicht durch Einfuhrung ungleicher 
Stundenlohnsatze, sondern durch Veranderung der Grundzeit T, wah
rend er den Stundenlohnsatz l kOllstant halt. 

Zunachst ist wieder die Zeit T', auf welche etwa der Arbeiter bei 

I I I I I I j_v--V 
ltv ----I V 

,/ 
1 v--

,/V 
T' L n 
/' T-

,/ 
V I 

[/ ,/ , -TziaJ 

der neuen Lohnform die 
Grundzeit Tvermindert, 
und damit der Punkt Z 8 

festzulegen, durch wel
chen die Lohnlinie G Z P 
Fig. 25 der neuen Lohn- C 

form hindurchgeht. Die
jenige Zeitabszisse, fur 
welche der Stundenvt'r
dienst des Arbeiters 
gleich dem Stunden
lohn l wird, wird durch 
den Schnittpunkt P der 

,4 12J~S 678910 

Fig. 25. System Schiller: tlbergang von Stiicklohn zum 
Pramienzeitlohn. 

Tz 

Lohnlinie G Z P mit der Zeitlohnlinie A 0 P bestimmt. Sie sei Tz ge
nannt und errechnet sich wie folgt. 

Die allgemeine Gleichung fur die Pramienzeitlohnform (] Z P lautet 
fur den vorliegenden Fall 

L=lt+l(Tz-t)x. 

Wenn t = T' wird, solI der besondere Wert L' gleich dem fUr Stucklohn 
geltenden Wert T· l werden, also wird 

Tl = l T' + l (Tz - T') x . 

Daraus kann man T z ermitteln mit 

T - T' (1 - x) 
Tz = ----'--_. 

x 
(69) 

Durch Gleichung (69) ist die Aufgabe des Dberganges vom Stuck
lohn zum Pramienlohn gelOst, wenn fur T' eine aus der Erfahrung zu 
gewinnende, bestimmte Zeit.!) angenommen wird. 
-----

1) Vgl. S.21. 

·t 
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b) Um indessen die zweite Aufgabe, das starkere Zusammenbiegen 
der Lohnlinien, zu IOsen, fiihrt Schiller die Rechnung noch weiter. 

Er setzt den besonderen Stundenverdienst v' fur die Zeit P' 

v'=l+ml, 

wobei m . I denjenigen Teilbetrag des Stundenverdienstes darstellt, um 
den der Stundenverdienst v' den Stundenlohn I ubersteigt. 

Nun ist auch 

Damit wird 

, If 
v = T" 

If 
T' = 1(1 + m) 

Setzt man diesen Wert in Gleichung (69) ein, so ergibt sich 

L' (1 1 - x ) 
Pz = I x - x (1 + m) . (70) 

Schiller wiihlt die Pramienzeitlohnform mit dem Faktor x = 0,5. Da
mit wird 

(71) 

Wie oben T' ist jetzt der Wert m festzulegen. Wahlt man m 
konstant, so wird es auch P' und Pz und es ergibt sich ein normales 
Pramienzeitlohnsystem. Weicht man aber nunmehr von der bisherigen 
Voraussetzung, daB die Stundenlohne gleich bleiben sollen, ab und 
bringt m in Beziehung zu den jetzt veriinderlichen Stundenlohnen I, der 
Arbeiter in der Weise, daB einem kleinen Stundenlohnsatz ein groBes m 
und damit groBeres P, und einem groBen Stundenlohnsatz ein kleines m 
und Pz zugeordnet wird, so erreicht man das gewiinschte Lohnsystem, 
das die durch die Verschiedenheiten der Stundenlohnsatze mit wachsen
der Arbeitsintensitat entstehenden, Differenzen in den Stundenver: 
diensten .mildert. 

Schiller wahlt den mittleren Wert m = 0,5 fur denjenigen Stun-
denlohnbetrag, der etwas unter dem urspriinglichen bei der Kalkulation 

des Stucklohnes L = T 1 zugrunde 
gelegtell Stundenlohllsatz lliegt, 
wie dies Fig. 26 zeigt. 

~ q5tJ Daraus ergibt sich allgemein 
~ q50 fur einen beliebigen Wert m I 
1 A A in bhangigkeit vom Stunden-
o~-------a~7~r------::1,M1;-h-- lohn lz 

- Stunden/Q/m ~z in '" 
Fig. 26. System Schiller: Abhinglgkelt des 

StundeDlobDsetzes yom FeldaI' 1/1. 

1- 3,0 -lz 
m - 45 . , 

(72) 
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Es wird also 

T z = ~ . (2 -~-) . 
lz 7,5-1z 

(73) 

Die allgemeine Gleichung war 

L = l.t + lz (Tz - t) x . 

Sie wird mit den angenommenen Zahlwerten 

L = lz t + £ (2 _ 4,5 ) . 
2 2 7,51. 

(74) 

Je nachdem nun lz verschiedene Werte annimmt, wird der Verlanf 
der Lohnlinie ein anderer . 

. Fig. 27. System S c hiller : Abhangigkeit der Lohnform vom Stundenlohnsntz. 

Es zeigt sich also im Endergebnis infolge der Umrechnung doch nur 
eine Abhangigkeit von den variabeln StundenIohnen It' 

In Fig. 27 ist das System fUr drei verschiedene Stundenlohne II = 0,90, 
12 = 1,10 und 13 = 1,30 gezeigt. Wiihlt man wie bei den bisherigell Beispielen 
den Stiicklohnbetrag L' = 9,00 M., so ergibt sich aus GIeichung (74) 

die GIeiehung der Linie I fur II = 0,90 M. 

L1 = 0,45 t + 5,94 , 

die Gleichullg del' LUlie 2 fur '2 = 1,10 M. 

L2 = 0,55 t T' 5,84 

und die Gleichung der Linie 3 fUr 13 = 1,30 M. 

L8 = 0,65 t -:- 5,73 . 

Die G1eichungen gelten bis zum Wert 1 = T . . Fur groBere Wene von t tritt 
Zeitlohn ein (Minimallohnprinzip). 
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Fur diesen Fall ermittelt sich ana der allgemeinen G1eichung der Wert L" zu 
L" = I· T z • 

Die Werle fur Tz foIgen ana G1eichung (73). 
Eswird fUr 11 = 0,90 Tl = 13,2 , 

fiir I. = 1,10 Tz = 10,6, 
fiir 13 = 1,30 T3 = 8,8. 

Damit wird 
L~' = 0,90 . 13,2 = 11,88 M. 
L~ = 1,10· 10,6 = 11,66 M. 
L~' = 1,30· 8,8 = 1l,44 M. 

Der Verlauf der Kurven Fig. 27 unterscheidet sich von denjenigen 
der Fig. 24 durch zweierlei. 

Erstens haben die Punkte 01, O2, 03 , •• groBere Ordinaten als der 
Punkt 0, dadurch bedingt, daB die Arbeiter beim tJbergang yom Stuck
lohnsystem zum Pramienlohnsystem etwa den gleichen Verdienst be
halten sollen. 

In unserem Zusammenhange ist aber der zweite Unterschied wich
tiger, daB die Schnittpunkte P der Lohnkostenlinien L}> L 2 • •• nicht 
mehr auf der Ordinatenachse, sondern bei einem positiven, allerdings 
kleinen Wert von t liegen. 

Es ist also gegenuber dem System von Ross gelungen, den Schnitt
punkt der Lohnkostenlinien von der Ordinatenachse etwas loszulosen, 
was zur Folge hat, daB statt einer Divergenz der einzelnen Stunden
verdienste mit sinkendem t sogar eine allerdings nur geringe Konver
genz vorliegt. Die Stundenverdienstlinien mussen sich bei einer Abszisse 
gleich der des Punktes P schneiden. 

Diese Verlegung des Schnittpunktes der Lohnlinien ist, von der 
allgemeinen praktischen Brauchbarkeit des Systems abgesehen, ein 
Fortschritt und verleiht der Methode, die aus diesem Grunde eingehender 
behandelt wurde, rein lohntheoretische Bedeutung. 

Durch starkere oder schwachere Neigung der m-Linie (Fig. 26) lliBt 
sich die Lage des Schnittpunktes, wenn auch nur unvollkommen und 
in geringen Grenzen, einstellen. 

Die Ausrechnung der Lohnkosten bei Einzelarbeit ist nicht schwierig. 
Da Gleichung (74) auch in der Form geschrieben werden kann: 

Ll = a1 t + b1 L' , 
und a1 und b1 konstante fur den Arbeiter 1 geltende Werte sind, so 
lassen sich fur die Ausrechnung der Produkte auch Tabellen verwenden. 

Fur Gruppenarbeit ist das System wegen umfangreicher Rechnungen 
ebensowenig wie das Rosssche geeignet. Ebenfalls hindert wieder, 
daB der Minimallohn bei den einzelnen Arbeitern bei verschiedenen 
Zeiten T z einsetzt. Schiller vergleicht zwar stets nur die Ausfuhrung 
der gleichen Arbeit bei verschiedenen Stundenlohnsatzen, setzt also 
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stets die gleiche Berufsart voraus, indessen ist fUr die einzelnen Berufs
arten der Grundsatz der Staffelung durchfiihrbar. 

Man ersieht, welche geistvollen Auswege man ersonnen hat, lediglich 
urn den Vorteil einer wenn auch geringen Anniiherung der Stunden
verdienstkurven mit fallender Herstellungszeit t unter der Voraus
setzung gleicher Lohnform und ungleicher Stundenlohne zu erreichen. 

Ob sich derartige Methoden, deren Zweck haufig nicht einmal richtig 
verstanden wird, allgemein einfuhren werden, erscheint zweifelhaft, 
weil auch sie die gekennzeichneten Mangel nur unvollkommen und 
zum geringen Teil beseitigen. 

Dazu kommt, daB das Rosssche und das Schillersche System 
nur dann Vorteile bieten, wenn die gewahlte Lohnform yom Stuck
lohn sehr verschieden ist. Setzt man namlich in die betreffenden Glei
chungen als Lohnformfaktor x = 1 ein, so gehen beide Systeme in reine 
Stucklohnsysteme uber. 

Y. Die Systeme ungleicher Lohnform und ungleicher 
Stundenlohnsitze. 

Zur Vervollstandigung der entwickelten Theorie soIl nunmehr die 
Erorterung ungleicher Lohnform angeschlossen und das Wesen dieser 
noch unbekannten Systeme mit Hille der gewonnenen Ergebnisse 
kritisiert werden, obgleich bisher mit ihnen in der Praxis ein Versuch 
noch nicht gemacht wurde. 

Es ist zu vermuten, daB diese Systeme an Einfachheit der Berech
nung und leichter Verstandlichkeit fur den Arbeiter den zur Zeit in 
der Praxis liblichen nachstehen werden. 

Die Frage wird also sein mUssen, ob diese Systeme wesentliche Vor
teile bieten, im besonderen, ob sie geeignet sind, die den gegenwartig 
in Anwendung befindlichen Systemen anhaftenden Mangel zu beseitigen 
und ob gegebenenfalls diese Vorteile den Nachteil der Komplizierung 
aufzuheben vermogen. 

Bei den Systemen mit ungleichen Lohnformen konnen also die 
Stundenlohne entweder gleich oder ungleich sein. 

Setzt man zunachst gleiche Stundenlohne voraus, so kann man ein 
solches System durch Fig. 1 in der gewohnten Weise bildlich darstellen. 

Die Arbeiter 1, 2, 3 ... arbeiten je nach Bestimmung der Fabrik
leitung in verschiedenen Lohnformen. 

Wahrend aber Fig. 1 dazu diente, den Fall darzustellen, daB ein 
einzelner Arbeiter nacheinander in verschiedenen Lohnformen tatig 
iat. wobei die Aufgabe war, die wirtschaftlich giinstigste Lohnform zu 

Be h 1111 n S. Lohnmethoden. 8 
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finden, soIl Fig. 1 nunmehr den Fall zeigen, daB eine groBere Anzahl 
Arbeiter, vielleicht die einer ganzen Fabrik in Gruppen 1, 2, 3 ... zu
sammengefaBt, gleic,hzeitig in verschiedenen Lohnformen produzieren. 

Die Lohnformlinien schneiden sich samtlich im Punkt 0, dessen 
Abszisse die kalkulierte Zeit T ist. Da die Strecke 00' fur aIle Lohn
formen gleich ist, liegt der Fall des gleichen Stundenlohnes fur aIle 
Lohnformen vor. 

Die Stundenverdienste VI> v2 ••• sind fur t = T gleich und diver
gieren mit fallendem t sehr stark. Es zeigt sich also sofort, daB ein der
artiges System weder fur Einzel- noch Gruppenarbeit brauchbar sein 
kann. 

Es ist fur Einzelarbeit, die zunachst zu besprechen ist, gerade das 
Umgekehrte anzustreben, niimlich beliebig regulierbare Versehiedenheit 
der Stundenlohne bei der Grundzeit T und ziemlich starke Konvergenz 
der Stundenverdienste mit sinkender Herstellungszeit t. 

Diese Anforderung wiirde in voIlkommenerer Weise das letzte noch 
mogliche System erfuIlen, niimlich das der ungleichen Lohnformen und 
ungleichen Stundenlohne, bildlich dargestellt durch Fig. 6 oder fur einen 
Spezialfall durch Fig. 7. 

1. Einzelarbeit und Gruppenarbeit. 
Die Figuren 6 und 7 sollen wieder den Fall zeigen, daB eine Anzahl 

Arbeiter oder Arbeitergruppen einer Fabrik gleichzeitig in verschiedenen 
Lohnformen produzieren. 

Die Grundzeiten T sind, wie stets vorausgesetzt, einheitlich ermittelt. 
~ur diese Zeit T sind die Stundenlohne innerhalb derselben Berufsart 
ungleich. Sie sind fur die Lohnformen yom Zeitlohn aufwiirts hoher als 
fur die yom Priimienstucklohn abwiirts. Die Kurven der Stundenver
dienste VI> V2 ••• zeigen demnach bei t = T groBe Differenz, konvergieren 
aber stark mit fallendem t. 

Wann sich in Fig. 6 zwei oder im Spezialfall Fig. 7 samtliche Lohn
formlinien, also auch die Stundenverdienstlinien, schneiden, gibt die 
Zeit T' an, welche kleiner ist als T. 

Zur hinreichenden Kennzeichnung der einzelnen Lohnformen mUssen 
fur jede der Gruppen 1,2 ... der Lohnformfaktor Xl' X2 ••• und der 
Stundenlohn II' 12 . . . gegeben sein. 

Die Moglichkeit der Variation dieser beiden GroBen macht dieses 
System zu einem durchaus universellen, im Gegensatz zu den fruher 
behandelten, die durchweg cinen starren Charakter tragen. 

Zuniichst gestattet das System die Lage des Punktes Z mit eil1fachen 
Mitteln beliebig zu variieren. 

Bei dem System Schiller war es gegenuber dem Rossschen 
System schon gelungen, den gemeil1samen Schnittpunkt aller Lohn-
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linien des Systems, wenn auch nul' wenig, von del' Ordinatenachse 
loszulosen. Das jetzige System gewahrt nicht nul' vollige Freiheit in 
del' Wahl seiner Lage, sondern auch in seiner Verlegung. Letzteres 
kann geschehen entweder durch Veranderung der Stundenlohne oder 
der Lohnformen, also der Werte lz oder x oder auch durch gleich
zeitige Veranderung beider Werte. 

Die Lage des Schnittpunktes Z (Fig. 7) ist wichtig. Wahlt man ihn so, 
daB seine Abszisse T' etwa gleich wird dem Wert t = T (1 - c), wobei das c 
eines mittelguten Arbeiters im Stucklohn zugrunde gelegt sein solI, und 
beschaftigt den neueingetretenen oder lassigen Arbeiter im Pramien
stucklohn mit niedrigem Stundenlohnsatz, den alteren oder fleiBigen 
und tuchtigen, also denjenigen, dem die Fabrikleitung ihr Vertrauen 
ausdrucken will, im Pramienzeitlohn mit hohem ,Stundenlohnsatz, 
so wird der fleiBige Arbeiter den Punkt Z ohnehin erreichen, ihn viel
leicht sogar uberschreiten, die Lohnkosten also gleich, eher kleinel' 
werden, als del' Stucklohnlinie entspricht. Der lassige oder weniger 
gewandte Arbeiter dagegen hat numnehr durch die starker ansteigende 
Stundenverdienstlinie die Moglichkeit, denselben Verdienst zu erzielen 
wie del' altere oder fleiBigere. Zu intensiver Tatigkeit wird er dabei 
durch die scharfere Lohnform angespornt. Ruckt der Punkt Z weiter 
nach del' Ordinatenachse zu, so bedeutet das fur ihn die Unmoglichkeit, 
sich im Stundenverdienst dem fleiBigen Arbeiter genugend zu nahern. 
Dies wirkt, ",1.e fruher ausgefuhrt, entmutigend. 

Ruckt dagegen Punkt Z zu weit nach del' anderen Seite, so ware dies 
gleichbedeutend mit einer groBen Begiinstigung del' lassigen Arbeiter 
gegenuber den fleiBigen, weil die ersteren dann bei zu geringer Anstl'en
gung die letztel'en im Stundenvel'dienst uberflugeln konnen. 

Da abel' die GroBe der moglichen Zeitverminderung, gekenn
zeichnet durch den Faktor c, veranderlich ist, so ware zweckmaBig, 
nicht ein einziges System del' in Fig. 7' dargestellten Art, sondern 
mehrere solcher nebeneinander zu wahlen. 

Da ein System durch die Lage des Punktes Z gekennzeichnet wird, so 
werden diese Systeme 1, 2, 3 durch gleich viele auf einer Rorizontalen 
liegende Punkte Zl' Z2' Za dargestellt. Diese Punkte seien unter der 
Bezeichnung Systemreihe zusammengefaBt. 

Durch die Anwendung einer solchen Systemreihe HiBt es sich 
wenigstens zum Teil erreichen, daB sich die jeweils wirtschaftlichsten 
Lohnformen stets urn den Stucklohn herumgruppiel'en. Ein Vergleich 
del' Fig, 5 und 8 und del' dazugehOl'igen Ableitungen zeigt, daB bei 
diesel' Auswahl auBer dem Reduktionsfaktol' enoch die Rohe der 
Arbeitsunkosten von Bedeutung iet. 

So kann man aus del" strichpunktierten Minimumkurve Fig. 8 der Flache 
fiir f-L = 0,33 abgreifen, daB die Arbeitskost.en G fiir den Stucklohn, also :t: = I, 

R* 
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durch e = 0,33 zu einem Minimum werden. Die Lage des Systempunktes Z, 

wie er der Fig. 8 zugrunde liegt, also mit ; = 0,25, ware also richtig ausgewahlt, 

wenn der Arbeitsunkostenfaktor It = 0,33 betragen und der Zeitreduktionsfaktor e 
etwa zwischen 0,25 flir liissige und 0,5 fur fleiBige Arbeiter schwanken soUte. 

Werden dic Arbeitsunkosten hOher, so wird man, wie die Betrachtung der 
r 

Flache fur It = 1 ergibt, entweder den Wert T~ verkleinern oder besser auf die 

Anwendung der schwacheren Lohnlormen verzichten konnen. 
Jedenfalls wird es haufig gelingen, die iiber den Lohnformfaktor x = I 

hinausgehenden Werte von x ungefiihr gleich- denen unter x = 1 zu halten. 
Es lii.Bt sich daher hier ein Ausgleich und die angenaherte Konstanthaltung 

der Summe der Lohnkosten leichter als bei ·Pramienzeitlohnen erreichen. 
Nach obigem wird z. B. der Punkt Zl flir solche Arbeiter, bei welchen sich 

die Grundzeit T betrii.chtlich abkurzen liiBt, und filr solche mit niedrigen Arbeits
unkosten, etwa also fur Schlosser von 0' in Fig. 7 entfernter Hegen, wahrend 
z. B. der Punkt Za fUr Arbeiter mit kleinem Lehrgangsfaktor und hOheren Arbeits
unkosten, also etwa bei Bedienung schwerer Maschinen in die Niihe von 0' riickt. 

Die Anzahl der Systeme, also die Zahl der verschiedenen Werte 

fur ~ laBt sich beliebig wahlen. 

Die Verschiebung des Punktes Z nach links kann entweder durch 
Veranderung der Stundenlohne lz oder der Lohnformfaktoren x bewirkt 
werden. 

Behalt man, eb,!lnso wie in den Ableitungen des ersten Kapitels, die 
jeweilige Lohnform bei, so sind bei Verlegung des Punktes Z nach links 
die StundenlOhne fur Lohnformen mit x < 1 groBer und fur solche mit 
x> 1 kleiner zu wahlen, und zwar nach den im ersten Kapitel abgelei
teten und spater angewendcten Formeln. 

Die GroBe des Wertes ~ wird etwa zwischen den.Grenzen 0,1 und 
0,5 schwanken konnen. 

Die fmher hervorgehobenen Nachteile der bisherigen Systeme durften 
durch diese soeben beschriebene Systemreihe vermieden werden konnen: 

1. Die Differenzierung im Verdienst der Arbeiter geschieht nicht nur 
durch Unterschiede in der Quantitatsleistung, sondern auch mit 
Hilfe ungleicher Stundenlohne durch Bewertung anderer Faktoren. 

2. Dabei laBt sich sowohl die Uifferenz der Stundenverdienste bei 
der Grundzeit wie ihre Konvergenz mit sinkender Herstellungszeit 
beliebig regulieren. 

3. Das System gestattet, jedem Arbeiter fur jede Arbeit die wirt
schaftlich giinstigste Lohnform individuell anzupassen. 

Der Grundsatz, auf jungere Arbeiter oder solche, die es besonders 
bedurfen, einen starkeren Ansporn auszuuben, wiirde durchaus er
zieherisch wirken. 

Man kann bei der Anwendung des Systems noch weiter gehen 
nnd nicht nur die fleiBigen und tuchtigen, sondern aueh die zuver-
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lassigen, ruhigen und alteren Arbeiter in einer Lohnform mit hoherem 
Stundenlohnsatz und kleinerem x beschaftigen. 

Dies waren Arbeiter, die in einer anderen Lohnform dem Unter
nehmen vielleicht ebenso nutzlich waren, die es aber verdienen, aus 
der Masse herausgehoben zu werden. 

Das System wurde dann ebenso wie das der Staatsbahn 1) 
sozial wirken, ohne aber dessen Nachteile zu haben. AuBerdem laBt 
es sich so regulieren, daB die Grenze der Wirtschaftlichkeit nicht uber
schritten wird. 

Da die alteren und besseren Arbeiter ohnehin in einer Lohnform zu 
beschaftigen waren, die naher an den Zeitlohn heranruckt, erubrigt sich 
die Anwendung des Minimallohnprinzips mit seinen Nachteilen. Filr die 
jungeren und Hi-ssigen Arbeiter ist Minimallohn nicht nur entbehrlich, 
sondern sogar schadlich. Also: 

4. Das System gestattet die ErfilUung sozialer Forderungen. Dabei 
ist das Minimallohnprinzip entbehrlich. 

5. Die Zusammenstellung cincr Anzahl obiger Systeme zu einer 
Reihe ermoglicht die Anpassung an die GroBe del' moglichen 
Zeitverminderung und del' Arbeitsunkosten. 

Die bisherigen Erorterungen bezogen sich zwal' auf Einzelarbeit, 
sie werden abel' auch fill' Gruppenarbeit gelten, sofern es fill' letztere 
infolge ihrer ausgleichenden Wirkung gelingt, eine starkere Differen
zierung zu sehaffen. 

Dazu ist nur notig, den Punkt Z noch weiter nach links zu verlegen. 
Dann kann del' tuchtige Arbeiter, der durch den langsameren auf

gehalten wird und nicht die gleiche Arbeitsleistung bei Einzelarbeit 
erzielt, bei richtiger Bemcssung seines Gruppenstundenlohnes etwa 
den gleiehen Stundenverdienst wie bei Einzelarbeit auch bei Gruppen
arbeit erreichen. 

Da umgekehrt der lassige Arbeiter bei Gruppenarbeit unfreiwillig 
eine groBere Arbeitsintensitat erzielt als bei Einzelarbeit, kann sein 
Stundenlohn etwas herabgesetzt werden. Del' Ansporn del' scharferen 
Lohnform bleibt abel' auch bei Gruppenarbeit. 

Es folgt also schlieBlich: 
6. Die Systemreihe gestattet bei Gruppenarbeit unter Wahrung aUer 

Vorteile eine starkere Differenzierung. 
Den genannten Vorteilen stehen einige Nachteile gegenuber: 
I. Wegen del' Vereinigung scharferer und schwacherer Lohnformen 

in einem System und des sehr ungilnstigen Einflusses der Kal
kulationsfehler auf die Arbeitskosten· bei den scharferen Lohn
formen wurde filr diese eine besonders sorgfaltige Kalkulation 
einzusetzen haben. 

I) Vgl. S. 100. 
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Indessen muD bei den sich standig steigemden Unkosten ohne
hin eine genaue Kalkulation gefordert werden, da andernfalls auch, 
wie fruher gezejgt, verhaltnismaBig groBe Verluste entstehen. 

2. Das Festhalten an einer vor Ausfuhrung der Arbeit festgelegten 
Lohnkostensumme ist mcht moglich. 

Bezuglich der Bedeutung dieses Umstandes kann auf die 
fruheren Ausfiihrungen 1) verwiesen werden. 

3. Die Lohnabrechnungsarbeiten sind umfangreicher als bei den 
Systemen mit reinen Stucklohnformen, wenn auch einfacher als 
bei den Systemen von Ross und Schiller. 

4. Die Systeme scheinen fur die Arbeiter wemger sinnfaIIig und ver
standlich zu sein ala die Systeme mit reinen Stucklohnformen. 

2. Beispiele Wld LohnabrechnWlg. 

Ein Urteil uber die beiden letztgenannten Nachteile wird die Auf
stellung der Lohngleichungen und im AnschluB daran die Erorterung 
der Lohnabrechnungsarbeit ermoglichen. 

Dabei seien lineare Lohnformen und der im ersten Kapitel "Ab
schllitt III eingehend erorterte und in Fig. 7 dargestellte Fall eines ge
meinsamen Schnittpunktes vorausgesetzt. 

Es ist wieder auf die allgemeine lineare Lohnkostengleichung zuriick
zugreifen: 

L = lz t(l - x) + lz • Px. 

Darin iat nach Gleichung (17) fiir einen gemeinsamen Schnittpunkt Z 

1: + P' 
lz=lp'+XT 

oder 
p' 

1+1: 
lz = lr.p--' 

-+x 1: 

worin l wieder einen einheitlichen ffir die ganze Fabrik geltenden, der 
reinen Stucklohnform entsprechenden Stundenlohnsatz bezeichnet. 

Damit ergeben sich die Lohnkosten L 1, L 2 • •• fur die Arbeiter 1, 
2 .... , zu 

1) VgL S. 92. 
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Die Gleichungen (75) lassen sich in der Form darstellen 

L1 = . a1 t1 + . b1 T } 
L2 = . a2 t2 + . b2 T 

(76) 

Die Werte a1 und bv a2 und b2 ••• sind fur jedeArbeitergruppe konstant. 

Sie sind ein fur allemal festgelgt durch zwei der drei GroBen lz, x und ;, . 

Zur vollstandigen Kennzeichnung der Lohnformen eines Arbeiters 
ist also notig: 

1. der Lohnformfaktor (z. B. Xa = 0,7) ; 
2. der Stundenlohnsatz bei Einzelarbeit (z. B. la = 0,97 M.); 
3. der Stundenlohnsatz bei Gruppenarbeit (z. B. la = 1,00 M). 
Die Gleichungen (75) bzw. (76), gwtig fur ungleiche Stundenlohne, 

haben also denselben Bau wie diejenigen der gewohnlichen Pramien
stucklohne. Demnach wird auch die Lohnabrechnung um nichts 
schwieriger und umfangreicher sein, wie nunmehr an einem Beispiel 
gezeigt werden kann. T' 

FUr Einzelarbeit sei beispielsweise der Wert - wieder wie im ersten 
T 

Kapitel gleich 3 gesetztl). Wird fur Gruppenarbeit dieser Wert kleiner 
angenommen, so rUckt dadurch der Schnittpunkt Z nach links. Es ent
s}'richt dies der beabsichtigten Veranderullg der Stulldenlohnsatze. 

Wird fUr Gruppenarbeit der Wert '!~ gleich 2 gesetzt, so ergibt 
sich fur Einzelarbeit i 

4 
l~ = l3 + x (77) 

und fur Gruppenarbeit 
3 

lzg = 12 + x· (78) 

Es ergibt'sich demuach rut 1 = 0,90 M. folgende Tabelle fur lz und lzg: 

_~~: _____ L_Zz_~~~ ~' ~=~ __ l .. lzg~li:_~~:_~_~ 
~,:-0,5-T-~ = 1-,029-1----1::-:--1,06--

X 2 = 0,6 12 = 1,00 I 12 • = 1,038 

~6: ~ ~,~ ~6 :=: O:~ : I ~6~ ~ ~,~O: 
~8. ~ ~'~ :8 .=. 0:8~7. I ~8~ ~ ~,~4~ 

Daraus lassen sich die Lohnkostengleichungen ermitteln. 

1) VgL S.31. 
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Auch diese seien tabellenmaBig zusammengefaBt: 

x L. fur Einzelarbeit L., fiir Gruppenarbeit 

Xl = 0,5 LI = 0,515 tl + 0,515 T LI, = 0,54 tl + 0,54 T. 
x2 = 0,6 L2 = 0,40 t2 + 0,60 T L2• = 0,415 t2 + 0,623 T, 

(79) 

Xa = 1,0 Le = 0,90 T Le, = 0,90 Tg 

Xs = 1.2 Ls = - 0,171 ts + 1,028 T Ls. = - 0,169 ts + 1,013 T, 
: 

Die konstanten Werte konnen abgerundet werden. 
In Fig. 28 findet sich eine graphische Darstellung dieser Lohn-

2 
- - 0>- t In Siunden 

}'ig. 28. Abstufuug linearer LohnforUlen bei uugleichen Stundenlohnsiitzell 
und gemeinsameUl Schnittpunkt Z. 

formen fur Gruppenarbeit. Die Stundenverdienstlinien, von denen nur 
zwei, namHch diejenigen mit dem Faktor Xl = 0,5 und x2 = 1,5 dar
gestellt sind, werden sich ebenfalls samtlich bei der Abszisse T' schnei
den. Die Ausrechnung und Bewertung solcher Gleichungen wird auch 
dem Arbeiter keine Schwierigkeiten machen. Wird z. B. ein lassiger 
Maschinenarbeiter, der besonders des Anspornes bedarf, etwa in der 
scharfen Lohnform 

LlO = 1,145 T - 0,327 t 

beschaftigt, so wird sie fUr ihn, besonders wenn er belehrt wird, eine 
sehr deutliche Sprache reden. Sie wird ihm sagen, daB ihm um so mehr 
abgezogen wird, je mehr Zeit er braucht, daB sein Stundenverdienst 
also aus doppeltem Grunde sinkt, wenn er sich nicht beeilt. 
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Sicherlich wird sich der Arbeiter in das System ebenso leicht und 
schnelI hineinfinden wie in irgendein Pramienlohnformsystem, da es 
ffir ihn im Grunde genommen auch nichts anderes ist. 

Will man das Bonusprinzip anwenden l ), z. B. bei der Lohnform L2 
und mit T = 10, also bei 

L2 = 0,40 . ta + 0,60 T, 
so arbeitet der Arbeiter zuniichst im Zeitlohn, so daB sich sein Verdienst 
nach der Gleichung regelt 

L2 (:1:=0) = 12 , t2 = 1,00 . t2 • 

Bei ~ = :0 soIl der Bonus einsetzen. Dieser muB die Linie der Pramien

lohnform L2 in diesem Punkt plotzlich urn ebensoviel ubersteigen, als 
L2 (:1:=0) darunter geblieben ist. Es wird fur t2 = 9 

L2 = 9,60 M. 
und L~ (:1:=0) = 9,00 M. 
Der Bonus wird also gleich 2· 0,60 M. = 1,20 M. Der nachste Bonus 
wtirde dann erst nach weiteren 2 Stunclen Zeitersparnis eintreten und 
wieder 1,20 M. betragen. 

Durch das Bonusprinzip wird die Lohnabrechnung erheblich ein
facher, z. B. 

L2 (:1:=0) = 1,00· t2 wird fur t2 = 6,5 Stunden 

L~ (:1:=0) = 6,5 M. 
Der Bonus tritt ein bei 10, 30 und 50 v. H. Zeitersparnis (3 Stufen) mit je 
1,20 M., also wird 

L;' = 6,50 + 2· 1,20 = 8,90 M. 
Will man fur den Pramienstucklohn das Bonusprinzip anwenden, so 
kann man es in der gleichen Weise auf der Zeitlohnlinie oder besser auf 
der Stucklohnlinie aufbauen. 

Die Berechnung der Gruppenanteile ist ebenfalls einfach. Es ist eine Gruppen
arbeit von T. Stunden in tl + t2 + ... = t. Stundenvollendet. 

Zur Anschauung kann auf den Fall der Fig. 19 zuriickgegriffen werden, mit 
welchem sich der vorliegende Fall deckt; nur werden jetzt die Strecken a a' , 
b b', c c' . . . nicht mehr auf del' gleichen Linie X X, sondem auf verschiedenen 
Linien Xl Xl> Xa X 2 , Xa Xa ... liegen, die von AD entsprechend der verschiec 

denen GroBe von x verschiedenen Abstand It· Xl> 1-'. X 2 , 1-" Xa ••• haben. 
Es werden dann nach den Gleichungen (76) die Anteile 

Ll = a1 tl + b/!:f!. ~ I 
t. (SO) 

L2 = az tz + b2 Tg t2 
t, 

Diose Gleichungen haben denselben Bau wie die Gleichungen (53) und (59), nur 
haben hier die Konstanten andere Werte. FUr die rechnerische Ermittlung 1ieJ3en 
sich die Gleichungen (80) noch in bequemere Form bringen. 

1) Vgl. S.42. 
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Es diirfte wohl keine Vorteile bieten, statt eines gemeinsamen Schnittpunktes Z 
sii.mtlicher Lohnformen eine andere VoraUBBetzung zu treffen, z. B. die eines 
linearen Verlaufes der Funktion L' = f (x). Das sich unter dieser Annahme er
gebende System zeigt Fig. 29. Man wird leicht iibersehen, daB bei einem soIchen 
Verfahren die Moglichkeit, daB der jiingere Arbeiter mit niedrigem StundenIohn 
den aIteren im Verdienst erreicht oder iiberhebt, weiter hinausgeschoben ist. 
Die rechnerische oder graphische BehandI~ dieses Systems oder ahnIicher kann 
nach dem Gesagten Ieicht erfoIgen. 

Die bisherigen Ableitungen gelten wieder nur fiir dieselbe Berufsart 
mit im Durchschnitt gleichen VerdienstmogIichkeiten. 

Indessen sind nach deli friiheren Ausfiihrungen wieder mehrere 
Systemreihen ubereinander gestaffelt anzunehmen, wie dies Fig. 30 
zeigt. Die einzelnen Staffeln fuhren die Buchstaben abc, so daB die 
!..age eines Systems durch zwei Kennzeichen, z. B. Zlll' bestimmt ist. 

L. 

1 

I 

123115678910 
- t in Sfvnden 

Fig. 29. Abstufung Ilnearer Lohnformen bei ungieichen Stundeniohnslitzen 
nnd linearer Beziehung zwischen Lohnform und Grundlohnkosten. 

Diese Lohnsystemreihenstaffel, welche in Fig. 30 rein schematisch 
dargestellt ist, diirfte unter den gemachten Voraussetzungen, namIich 
bei linearen Lohnformen und gemeinsamem Schnittpunkt Z, die uni
versellste Zusammenstellung, die mogIich ist, sein. 

In Fig. 30 sind auBer der Bezeichnung der Reihen und Staffeln noch 
ihre Eignungsbereiche eingetragen. 

Das MaB der Staffelung a, b, c durfte sich durch Nachfrage und 
Angebot regeln, wahrend man fur die Wahl des Abstandes der einzelnen 
Systeme I, 2, 3, also die Zusammensetzung der Reihen auf Schatzung 
angewiesen ware. 

Die Anzahl dieser Reihen wird, um kleine Abstufungen zu erhalten, 
nicht zu gering sein durfen. Nimmt man die GroBe des jeweiligen Zu
satze~ des Stundenlohnes Z mit 0,20 bis 0,10 M. an, so ergeben sich 10 
bis 20 Reihen. 

Die zahlenmaBigen Unterlagen ergeben sich aus den Lohnstatistiken 
der verschiedenen Arbeitgeberverbande, z. B. des Verbandes Berliner 



Die Systeme ungleicher Lohnform und ungleicher StundenlohIlRii.tze. 123 

Metallindustrieller. Die Zuweisung einer Arbeiterberufsklasse zu einer 
Reihe ist nicht als feststehend zu betrachten, sondern ist von den 
Schwankungen des Arbeitsmarktes abhangig. 

FUr die Auswahl der jeweilig wirtschaftlichsten Lohnform waren 
die im ersten Kapitel abgeleiteten Grundsatze mallgebend. Zwar mull 
man auch hier auf Annahmen fullen. Indessen zeigen die Ableitungen 
des ersten Kapitels sowie die Ergebnisse, insbesondere in der in den 
Fig. 5 und 8 gewahlten graphischen Form, dall es bei der Bemessung 
der Hohe des wirtschaftlichsten Lohnformfaktors nicht darauf ankommt, 
genau den gunstigsten Wert zu treffen. Da die Flachen in der Nahe 
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Fig. 30. Aligemeinster Fall bei Anwendung linearer Lohnformen: Ungieiche Stundeniohnsltze, 
Reihenbildung der Stundeniohne nach Berufsarten und Staffelung der Schnittpunkte Z. 

des Minimums flach verlaufen, konnte durch Einfuhrung des genauen 
Wertes von x gegenuber einem angenaherten nur wenig gewonnen 
werden. Der Hauptvorteil wird sich also auch ohne genaue Kenntnis 
der oben erwahnten, in ihrer Wirkung noch unbekannten Faktoren 
erzielen lassen. 

Aus diesem Grunde werden wohl auch aIle in neuerer Zeit vorge
schlagenen Pramienzeitlohnformen in ihrer Wirkung einerseits auf die 
Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und andererseits auf den Stunden
verdienst des Arbeiters keine erheblichen Abweichungen voneinander 
haben konnen. Vergleicht man die Lohnkosten- und Stundenverdienst
kurven der Lohnformen von Halsey, Rowan, Rothert u. a., so wird 
man finden, dall sie wenigstens anfanglich in der Nahe der kalkulierten 
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Zeit T keine starken Differenzen aufweisen. Darauf kommt es aber 
gerade an. 

Man legt sich durch das Festhalten an einer fur ein Lohnsystem 
innerhalb der Fabrik einheitlichen Lobnform eine Beschrankung auf, 
wei! man dabei mit Bezug auf Fig. 8 die tatsachlich gunstigsten Ver
haltnisse nur innerhalb eines schmalen Streifens deckt. Dies gilt fur 
aIle Systeme mit gleicher Lohnform, auch fur die reinen Stucklohn
formsysteme. 

Will man einschneidende Verbesserungen erzielen, so muB man theo
retisch zu dem scharferen Mittel einer starken Differenzierung der Lohn
formenund Systeme greifen, wobei allerdings absichtlich die praktische 
Seite der Frage offen gelassen ist, ob die Anwendung dieses Mittels 
fur aIle Unternehmungen ohne weiteres moglich oder zweckmaBig ist. 

Der Zweck der vorliegenden Arbeit solI indessen weniger in der 
Empfehlung eines besonderen Lohnsystems, als vielmehr in der wissen
schaftlichen Aufdeckung der inneren Zusammenhange und Wirkungen 
der Lohnmethoden liegen. 

Auch die Behandlung einer anderen Frage, welche Stellung die 
Arbeiter selbst und die Gewerkschaften zu dem letzterorteten System 
einnehmen konnten, wiirde den Rahmen einer theoretischen Abhand
lung uberschreiten. Es moge nur angefuhrt werden, daB die Gewerk
schaften lediglich dann der Einfuhrung eines anderell Lohnsystems 
auf die Dauer Widerstand entgegenstellen konnten, wenn die Arbeiter 
dabei nicht auf ihre Kosten kamen. 

Indessen durften wenigstens vom Standpunkt der Theorie aus diese 
Systeme ungleicher linearer Lohllform und ungleicher Stunden16hne, 
ffir einen Sonderfall durch Fig. 30 gekennzeichnet, in der Tat die ein
gangs des Abschnittes aufgestellten Vorteile besitzen, ohne daB die 
Nachteile der Erschwerung der Lohnabrechnung und des Verstandnisses 
in starkerem MaBe vorhanden sind als bei gewohnlichen Pramienlohn
formsystemen. 

Fur den Fall, daB die Funktioll L' = I(x) (Fig. 6) nicht linear ist, 
ergibt sich grundsatzlich nichts Neues. Auch der Bau der Gleichungen 
L = I(x) bleibt derselbe. Die Arbeiten der Lohnabrechnung werden 
also nicht vermehrt, solange die Lohnformen linear bleiben. 

Die Besprechung der Systeme mit nicht linearen Lohnformen und 
ungleichen Stundenlohnsatzen karin unterbleiben, da nach frUheren 
Ausfuhrungen von ihrer Anwendung praktische Vorteile nicht zu er
warten sind, dagegen die Lohnabrechnung durch sie sehr erschwert 
wird. Die Moglichkeit der rechnerischen oder wenigstens graphischen 
Untersuchung liegt aber vor. 



Zusammenfassung und SchluBwort. 

Die im Verlaufe der Untersuchungen gewonnenen hauptsllchlichsten 
Ergebnisse seien schIieBlich kurz zusammengestellt: 

Erstes Kapitel. 

Es muB grundsatzlich zwischen den eigentlichen Lohnformen und 
ihrer Zusammenfassung zu Systemen unterschieden werden. 

Zur Kennzeichnung einer Lohnmethode muB also Lohnform und 
System bekannt sein. 

Die Lohnformen lassen sich in lineare und nicht lil1eare gliedern. 
Von den Iinearen gibt es nur vier Grundtypen. 
FUr einen bestimmten Arbeiter, welcher unter bestimmtell Ver

haltnissen beschaftigt ist, laBt sich eine bestimmte wirtschaftIich gun
stigste lineare Lohnform nachweJsen. 

Dies wird in gleicher Weise bei nicht linearen gesetzmiiJ3igen Lohn
formen moglich sein. 

Die nicht Iinearen Lohnformen werden in allgemeine und besondere 
gegliedert und erortert. 

Es wird gezeigt, daB sich die bekannten gesetzmaBigen nicht Iinearen 
Lohnformen einheitlich ableiten lassen. Dabei erweist sich fur Unter
nehmer und Arbeiter eine Lohnform als gftnstig, die beim Arbeiter den 
Zustand der konstanten Anspannung hervorruft. 

Diese Wirkung haben abel' wahrscheinlich auch die linearen Lohn
formen. 

Del' EinfluB der Kalkulationsfehler auf die Herstellungskosten ist 
theoretisch feststellbar und bewirkt in allen Fallen eine betrachtliche 
Verminderung der Rentabilitat. 

Zweites Kapitel. 

Es gibt theoretisch nur vier grundsatzIich verschiedene Arten von 
Lohnsystemen, von denen in der Praxis bisher zwei angewandt sind. 

Die einzelnen Systeme wirken je bei Einzel- und Gruppensrbeit 
verschieden. 

In den meisten industriellen Unternehmungen sind gleichzeitig meh
rere Systeme in Anwendung. 

Diese Systeme sind gestaffelt, um verschiedene Durchschnittslohn-
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satze, also unterschiedliche Bewertung der einzelnen Arbeiterberufs
arlen zu ermoglichen. 

Es wird die Lohnsystemzusammenstellung der preuJ3isch-hessischen 
Staatseisenbahn-Gemeinschaft der in der Privatindustrie iiblichen gegen
iibergestellt. 

Die Hauptmii.ngel der bisher angewandten Systeme beruhen 
1. allgemein auf ihrer geringen Anpassungsfii.higkeit und damit ver

bunden ihrer nicht gUnstigen wirtschaftlichen Wirkung, ferner 
2. im besonderen 

a) bei Systemen mit gleichem Shmdenlohnsatz in der Unmoglich
keit, andere Faktoren als die Leistung zu bewerten, 

b) bei Systemen mit ungleichen Stundenlohnsatzen in einer Be
nachteiligung der Arbeiter mit niedrigen Stundenlohnen bei 
gesteigerter Leistung. 

Die Systeme von Ross und Schiller zielen auf eine Beseitigung 
der unter 2b genannten Nachteile hin. Indessen konnen diese Versuche 
nur zum Teil als gelungen bezeichnet werden. Auch der unter 1 ge
nannte Nachteil bleibt bestehen. 

Es laBt sich theoretisch die Wahrscheinlichkeit nachweisen, daB das 
bisher noch nicht angewandte System, namlich das ungleicher Lohn
formen und ungleicher Stundenlohne, diese Mangel vermeidet und ge
stattet, jedem Arbeiter die fiir ihn geeignetste und jeweils wirtschaftlich 
gUnstigste Lohnform in umfassenderWeise personlich anzupassen. Auch 
ermoglicht es die Beriicksichtigung sozialer Forderungen ohne Schadi
gung des Unternehmens. 

Durch die Zusammenfassung einer Anzahl Systeme zu einer Reihe 
laBt sich die Anpassungsfahigkeit an die Verschiedenheit in der Zeit
verminderung und der Arbeitsunkosten erweitern. 

Auch Staffelung verschiedener Reihen ubereinander ist moglich. 

Die trotz der Vorherrschaft des Stiicklohnes auf Weiterentwicklung 
der Lohnmethoden wirkende Bestrebung, auBer der rein quantitativen 
auch die qualita.tive Leistung, wie Giite der Arbeit und Vermeidung 
von Fehlarbeit, ferner Imponderabilien, wieArbeitstreue, FleiB, Ordnung, 
Dienstalter zu bewerten, hat durch die Einfiihrung eines neuen Lohn
systems durch die preuBisch-hessische Staatseisenbahn-Gemeinschaft 
einen neuen AnstoB erhalten. 

Es zeigt sich dabei, daB die Entwicklung der Lohnmethoden die 
gleiche Richtung einzuschlagen versucht wie die Entwicklung des die 
Lohnfragen umfassenden Arbeitssystems selbst, indem auch bier die 
mehr schablonenhafte Behandlung der Arbeiter allmii.hlich der indivi
duellen Behandlung weichen muB. 
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Bieten diese individuelleren Methoden sowohl in der Entlohnung 
als auch im Arbeitssystem wirtschaftliche Vorteile, so liegt der Grund 
hierfiir in der allgemeinen- Oberlegenheit feinerer Methoden an sich, die 
sich allerdings niemals bei veralteten Betrieben herausstellen kann. Viel
mehr ist hoher technischer und organisatorischer Entwicklungsstand 
unbedingte Voraussetzung. 

Wenn auch dies fur zahlreiche Unternehmen noch nicht zutrifft, 
mehrt sich erfreulicherweise die Zahl gut organisierter Werke auch in 
Deutschland immer mehr, so daB in der Tat anzunehmen ist, daB sich 
der Fortschritt wenn auch langsam in der geschilderten Richtung inten
siverer Wirtschaft bewegt. 

Die Einfuhrullg solcher Methoden im Arbeits- und Lohnsystem 
wird auch auf die Arbeiter selbst nicht ohne Einwirkung bleiben. In 
dieser Hinsicht haben keillesfalls die Stimmen recht, die annehmen, 
daB die Einfuhrung feinerer Wirtschaftsmethoden, die mit der Zer
legung der Arbeitsvorgange ("Atomisierung und Zerstuckelung der 
Leistung" 1) verbunden sind, unbedingt die Entseelung der korper
lichen Arbeit zur Folge haben wird. 

Dies trafe nicht einmal fur die kleine Zahl der Grenzfalle zu, bei 
denen der Arbeiter standig dieselben genau vorgeschriebenen Be
wegungen und Handgriffe auszufiihren hat. Zudem ist, wenn sich ein 
haufig wiederkehrender Arbeitsvorgang diesem Zustand nahert, die 
Zeit gekommen, ihn ganz der Maschine zu ubertragen, da nunmehr 
die erforderlichen Bewegungen genau £estgelegt sind. 

1st aber die hochentwickelte M.aschine mit ihren Anspruchen an Ver
standnis, Sorgfalt ulld Vberlegung da, so tritt sofort der Wille und die 
Personlichkeit des Arbeiters haufig wieder stark in den Vordel'grund. 

Bedeutungsvoller und haufiger als solche der Grenze sich nahernden 
FaIle sind die Vbergangsstufen zwischen komplizierten und restlos zer
legten Arbeitsverrichtungen, wei! es entweder unwirtschaftlich oder 
lmmoglich ist, bis zur Grenze del' vollkommenen Auflosung in Elemente 
zu gehen. 

Diese Zwischenstufen habell ein besollderes Geprage. War fruher 
das Betatigungsfeld, auf das der Arbeiter seine Aufmerksamkeit zu 
richten hatte, so groB, daB er llicht imstande war, die Ausfuhrung eines 
Arbeitsvorganges bis ins einzelne zu uberblicken und durchzudenken, 
so bietet nunmehr die Einengung und Begrenzung des Spielraumes 
die Moglichkeit der besseren Vbersicht. An Stelle der durch individuellen 
Impuls geleisteten komplizierten Arbeit tritt del' rationalisierte, abel' 
meist immer noch groBen Spielraum gebende Arbeitsvorgang, der die 
Denkarbeit des Arbeiters nicht ausschlieBt, sondern fordert, wii.hrend 
ihre Anwendung fruher moglich, abel' nicht notig war. Die durch Be-

l) Prof. Hellpach-Karlsruhe, "Der Tag" vom 2. April 1913. 
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grenzung der Tatigkeit erzielte Entlastung von dem Tell der Denkarbeit, 
der zweckmaBig an anderer' Stelle geleistet wird, setzt den Arbeiter erst 
in den Stand, auf dem verbleibenden Tell, der auch bei anscheinend 
rein mechanischer Arbeit selbst fur hoher stehende Arbeiter mehr als 
ausreicht, intensiver zu wirken, um das, was in der Breite verloren geht, 
in der Tiefe zu gewinnen. 

Galt friiher nur das Ergebnis der Tatigkeit des Arbeiters, ohne daB 
wegen deren Kompliziertheit den eigentlichen Arbeitsvorgangen selbst 
genugend Beachtung geschenkt wurde, so wird sich jetzt durch das 
dauernd notwendige Studium dieser Vorgange selbst eine ganz andere 
Fiihlungnahme der Aufsichtsbeamten mit dem Arbeiter und ein inni
geres Zusammenarbeiten als notig erweisen. 

Dies Erfordernis der eingehenderen Durcharbeitung auch unschein
barer Einzelheiten, des standigen Eindringens in die Tatigkeit des 
Arbeiters bedingt einen friiher nicht gekannten sachlichen Kontakt 
zwischen Aufsicht und Arbeiter. 

Das Ergebnis dieser zu erwartenden Verschiebung muB einen a11-
gemeinen Fortschritt bedeuten. Nur dann, wenn der bisher zu sehr sich 
selbst uberlassene und zum Tell aus diesem psychologischen Grunde 
gleichgultige oder unzufriedene Arbeiter sieht, daB auch die Aufsichts
personen eingehendes Interesse an seiner eigentlichen Tatigkeit nehmen, 
wird er es auch tun und aus der Beachtung seiner Leistung J3efriedigung 
und Arbeitslust schopf en. 

Die Verwirklichung dieses Ausblicks, den Arbeiter selbst zu frei
williger Mitarbeit heranzuziehen, ist aber ohne angemessene EntlOh
nung nicht moglich. 

Notwendige Voraussetzung ist daher, um zum Ausgangspunkt zu
riickzukehren, eine richtige und gerechte EntlOhnung, deren enge Zu
gehorigkeit zum Arbeitssystem dieser Zusammenhang noch emmal vor 
Augen zu fuhren bezweckt. 
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