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felbß beobachten unb auch abßeßen. @1 hanbelt ftdj um
roeltoerbreitete gefeüfd^afttid^c Unfitten unb übelßänbe.

©a ift oor allem bte heutige ©umproirtfchaft. ©er
flehte Çanbroerfer fönnte ßch roohl bei feinen befdjetbenen
SebenSgeroohnheiten mit feinem ©ageSoerbienß burch
fdjlagen, aber er hot ihn nie zur fpanb. Um fleine
Soften einzubringen, muß er mit Schreiben unb Saufen
fich unoerhältniSmäßig oiel aufhalten unb ärgern. Unb
both bletben ihm »tele Runben nldjjt notgebrungen, fon=
bern nur aus ©ebanfenloßgfelt ober fcïjlechter ©eroohn«
heit fetn ©elb fd^ulbig.

Abhilfe fchaffen fann h^t außer ber Erstehung unb
bem guten SCBiUen beä ©Inzelnen ber 3ufammenfchluß
ber Çanbroetfer zwecfS Schaffung oon QnfaffoßeUen.
Solange frelltch erft bte „faulen Runben" ber Qnfaffo*
ßeHe Übermiefen roerben, oertretbt man bamit regelmäßig
auch ben Runben ; hingegen fann er in ber überroetfung
nichts ©eletbigenbeS erbllcfen, roenn alle gorbermtgen
famt unb fonberS übermiefen unb bie Runben fdfjon auf
bem 9te«hnungSformular angemtefen roerben, nur an bie

3nfaffoßeHe p zahlen.
©ine zweite UnftUe ift bie „©erfetnerung" beS ©ublt»

tumS. @S tritt oielfach nicht gerne mit ben Rleinmetftern
In ©exfihrung, bulbet noch weniger gern bte Ausübung
beS ©eroetbeS im felben HauS. baS eS beroohnt, fobaß
ber Çanbroetîer burçh bie ©BohnungSnot in fdhlechte
üuarttere gebrängt mirb, mo er noch roeniger auf Runb=
f«haft rennen fann. |»ilfe fann hier nur bte ©BohnungS*
reform bringen, baju bte ©rjtehung ber Qugenb bahtn,
iebe Arbeit ju achten.

Schließlich bemirft ©itelfelt unb Mobeforhelt eine
weitere Unfttte. ©er fleine §anbroet!er ift jum £er*
auSbrtngen fteter NouoeautéS fo menig imftanbe, als
ftch etroa ein Sehrer jeben Monat eine neue Sehrmethobe
anetgnen fann. ©arum geht ber Mobeliebhaber an ihm
ootbei; ber $albgebilbete aber, ber ntcht meiß, roa§ er
win, beoorjugt ben Saben, um ftch bort etne AuSroahl
botlegen p laffen unb fchließlich baS p erftehen, roa§

weniger er laufen, als ber Ingefteüte oerfaufen rooHte.
Ober bte ©raut nom Stanbe fühlt ftch gehalten, in ber
®roßßabt einpfaufen, fobaß j. ©. ber fletnftäbtifche
Möbelhänbler für ba§ ©roßmagajtn arbeiten muß, mell
et p menig birefte ©eßeüurtgen erhält.

©on ber Abßetlung biefer gefeOfchafîHchen Unfttten
unb Übelftänbe ftnb bte 3ufunftSauSß(f>ten in erfter Stnte
abhängig, ©ann fann ber Çanbroerler, ber in ber Sage
'ff. fein ©enterbe mit einem angemeffenen Rapital p
begtünben unb p betreiben, ber gleiß unb @efd^icCHd^=

Jett bemeift unb über tüchtige techntfdfje unb faufmännifche
^«Sbtlbung nerfügt, auch heute noch auf einen grünen
owetg fommen. ®r. J K.

Herten*
(Fk.-Rorr.) ©te Jahreszeit tut eS etnem förmlich an,

"fn ben gerten p reben, baran p beuten, ©liefen
|"tt perft etnmal in bte eibgenöfftfehen, fantonalen unb
®emeinbebetriebe, in ben fpanbei. |)ier finb bte gerten
|"Wetft feit einer SReihe oon fahren burch befonbere
Réglemente fefigelegt. ©te nachfolgenben Ausführungen
'allen feftfteÙen, rote eS bei einer anbetn Rategorte oon
Renten in biefer ©ejiehung fteht; eS betrifft baS bte

öabrifarbeiter. llnb ba muß ootauSgenommen
Rethen, baß ber ©rang nach etroaS greiheit oon fehr
"telen Arbeitgebern unb ©orgcfejjten als berechtigt an'
plannt mirb, mo in früheren fahren fetn ©erftänbniS
"aför oorhanben mar, ober mo man glaubte, eS gehe
'$t, man fann nicht gerten geben,

c ©ie etbg. gabriflnfpeftorate haben über bte Arbeiter*
Wen in früherer $dt mteberholt ©rhebungen gemacht.

©ine folche ift nun mleberum burchgeführt roorben unb
ba mir nun mteber oor ber gertenjelt ftehen, rooHen

mir uns mit ben im Jahre 1928 gemachten ©rhebungen
in ben gabrifen befchäftigen. ©a muß pnä^ft feftge--

fteßt metben, baß fett ber legten ©rhebung bte gerten
ber Jnbußrtearbeiter etne anfehnltcße Zunahme erfahren
haben. ©Bährenb im Jahre 1910 oon ben InSgefamt
7785 gabrifen nur 942 ©etrtebe (12,1 %) ber Jnbußrte*
arbeitet gerten befamen, ftnb eS 1928 ftfjon 3669 ©e=
triebe ober 45,1 %, man fann alfo fagen faß bte fpälfte
ber gabrifen. über bie 3at)l ber Arbeiter, bte ge-
rten erhielten, iß folgenbeS p fagen: eS erhielten oon
ben 354,997 Jnbußrtearbeitern 148,814 gerten ober
41,9 %, bte gerten mürben oergütet mit bem ooüen
Sohn an 141,343 ©erfonen ober 95%, mährenb bie

übrigen einen ©etl beS SohneS erhielten, ©etrachten mir
bte ©auer ber gerienjeit, fo erhalten 1—3 gerten*
tage 21,8»/«, 4-6 ©age 45,2%, 7—12 ©age 27,5 %
unb mehr als 12 ©age 5,5 %. ©le 3«hl ber gabrifen
unb bie ber Arbeiter, bie pr gelt gerien gemähten, iß
um runb 33% größer als im Jahre 1910. ©ie 3®hl
ber Arbeiter, bie roeniger als eine ©Boche gerten erhalten,
hat ßef) fett bem Rrtege um 20 % oermlnbert unb bte

jahl berjenigen, bie mehr als etne ©Boche erhalten,
hat um 20% pgenommen. Jn ber ©ejtilinbußrie
erhalten oon 86,717 Arbeitern 42,778 ober 49,3%
gerten, tn ber ©efleibung unb ?ßuh oon 35,469
Arbeitern, 14,469 ober 40,7%, »Nahrungsmittel'
inbußrie 24,702 Arbeiter 12,884 ober 52,1 %,
©apierfabrifation unb graphifcf)e8 ©eroerbe
24,831 Arbeiter 14,694 ober 59,1 ®/o, ^oljbear»
beitnng oon 20,370 Arbeitern 4024 ober 19,7%,
Metallbearbeitung, Mafchinen unb Apparate
130,981 Arbeiter — 46,350 ober 35,4 %, tn ber $n»
bußrie ber ©tben unb Steine 12,907 2779
ober 21,6 ®/o. ©ie Qnbußtie ber ©tben unb Stetne,
forote bte Holzbearbeitung roiefen nach btefen AuSfüh=

rungen bte fcfjlechteßen gahl^ auf, mährenb bie ©ruppe
ber 3«niïalanlagen für Rraft», ©aS« unb ©Bafferliefe-

rung am beften baßeht, h^r erhalten 902 90,2 ®/o

gerien, babei muß berüchtigt merben, baß eS ßdj um
Staats« ober ©emetnbeangeßellte hanbelt. @S muß feß=

geßellt merben, baß tn allen anbern ^nbußriejroetgen
bie gertengeroährung ftch enorm geßetgert hat. ©er*
fdjrotnbenb Hein iß ber ©rojentfah ber ©etrtebe, bte

nicht ben ooHen Sohn mährenb ber gerten oergüten.

©etrodhten mir noch ^ gerienbauer in ben
einzelnen Snbußriegruppen, fo fommen mir zu
folgenben 3iffe*u- 1 Sßodje gerien über 1 SBoc^e

Arbeiter % älrbetter %
©ejtiltnbußrie 33360 78 9418 22
©efleibungStnbußrte 9513 66 4956 34
Nahrungsmittel • • • 7542 59 5340 41
©hemle 3488 48 3745 52
ißapter, graph. Qnbußrie 10167 69 4527 31
Holzbearbeitung 3430 85 594 15
Metalle, Maßhtnen 29215 63 17135 37
©rben unb Stetne 2114 76 665 24

3n ben einzelnen Qnbußriezmeigen hat mährenb ben

fahren nach bem Rrtege eine ©erfchtebung in ber ®e=

mährung ber gerten ßattgefnnben. ©le ©auer iß Hetner
in ber Holzbearbeitung unb tn ber Qnbußrie ber ©rben
unb Stetne, größer tn allen anbern Qnbußriegruppen.
©te burch baS neue gabrifgefeh herbeigeführte ©erfür*
Zung ber Arbeitszeit hat im übrigen ber gertengeroäh'
rung feinen Abbruch getan; troh betfelben iß bie 3®hl
ber girmen geroachfen, bie ihren Arbeitern btefe ©ßohltat
gemährt unb tn noch ßärferem Maße hat bte 3«hl ber
Arbeiter zugenommen, bte ße genießen.
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selbst beobachten und auch abstellen. Es handelt sich um
weitverbreitete gesellschaftliche Unsitten und übelstände.

Da ist vor allem die heutige Pumpwirtschaft. Der
kleine Handwerker könnte sich wohl bei seinen bescheidenen
Lebensgewohnheiten mit seinem Tagesverdienst durch
schlagen, aber er hat ihn nie zur Hand. Um kleine
Posten einzubringen, muß er mit Schreiben und Laufen
sich unverhältnismäßig viel aufhalten und ärgern. Und
doch bleiben ihm viele Kunden nicht notgedrungen, son-
dern nur aus Gedankenlosigkeit oder schlechter Gewöhn-
heit sein Geld schuldig.

Abhilfe schaffen kann hier außer der Erziehung und
dem guten Willen des Einzelnen der Zusammenschluß
der Handwerker zwecks Schaffung von Jnkafsostellen.
Solange freilich erst die „faulen Kunden" der Inkasso-
stelle überwiesen werden, vertreibt man damit regelmäßig
auch den Kunden; hingegen kann er in der Überweisung
nichts Beleidigendes erblicken, wenn alle Forderungen
samt und sonders überwiesen und die Kunden schon auf
dem Rechnungsformular angewiesen werden, nur an die

Jnkaffostelle zu zahlen.
Eine zweite Unsitte ist die „Verfeinerung" des Publt-

kums. Es tritt vielfach nicht gerne mit den Kleinmeistern
in Berührung, duldet noch weniger gern die Ausübung
des Gewerbes im selben Haus, das es bewohnt, sodaß
der Handwerker durch die Wohnungsnot in schlechte
Quartiere gedrängt wird, wo er noch weniger auf Kund-
schaft rechnen kann. Hilfe kann hier nur die Wohnungs-
reform bringen, dazu die Erziehung der Jugend dahin,
jede Arbeit zu achten.

Schließlich bewirkt Eitelkeit und Modetorheit eine
weitere Unsitte. Der kleine Handwerker ist zum Her-
ausbringen steter Nouveautés so wenig imstande, als
sich etwa ein Lehrer jeden Monat eine neue Lehrmethode
aneignen kann. Darum geht der Modeliebhaber an ihm
vorbei; der Halbgebildete aber, der nicht weiß, was er
will, bevorzugt den Laden, um sich dort eine Auswahl
vorlegen zu lassen und schließlich das zu erstehen, was
weniger er kaufen, als der Angestellte verkaufen wollte.
Oder die Braut vom Stande fühlt sich gehalten, in der
Troßstadt einzukaufen, sodaß z. B. der kleinstädtische
Möbelhändler für das Großmagazin arbeiten muß, weil
er zu wenig direkte Bestellungen erhält.

Von der Abstellung dieser gesellschaftlichen Unsitten
und übelstände sind die Zukunftsaussichten in erster Linie
abhängig. Dann kann der Handwerker, der in der Lage
ist. sein Gewerbe mit einem angemessenen Kapital zu
begründen und zu betreiben, der Fleiß und Geschicklich-
keit beweist und über tüchtige technische und kaufmännische
Ausbildung verfügt, auch heute noch auf einen grünen
Zweig kommen. Dr. 1. K.

Ferien.
(?K.-Korr.) Die Jahreszeit tut es einem förmlich an,

uvn den Ferien zu reden, daran zu denken. Blicken

Ar zuerst einmal in die eidgenössischen, kantonalen und
Teineindebetriebe, in den Handel. Hier sind die Ferien
Zuweist seit einer Reihe von Jahren durch besondere
."eglemente festgelegt. Die nachfolgenden Ausführungen
'allen feststellen, wie es bei einer andern Kategorie von
Leuten in dieser Beziehung steht; es betrifft das die

Fabrikarbeiter. Und da muß vorausgenommen
Arden, daß der Drang nach etwas Freiheit von sehr
welen Arbeitgebern und Vorgesetzten als berechtigt an>
scannt wird, wo in früheren Jahren kein Verständnis
^für vorhanden war, oder wo man glaubte, es gehe

W, man kann nicht Ferien geben.

- Die eidg. Fabrikinspektorate haben über die Arbeiter-
l^ten in früherer Zeit wiederholt Erhebungen gemacht.

Eine solche ist nun wiederum durchgeführt worden und
da wir nun wieder vor der Ferienzeit stehen, wollen
wir uns mit den im Jahre 1928 gemachten Erhebungen
in den Fabriken beschäftigen. Da muß zunächst festge-
stellt werden, daß seit der letzten Erhebung die Ferien
der Industriearbeiter eine ansehnliche Zunahme erfahren
haben. Während im Jahre 1919 von den insgesamt
7785 Fabriken nur 942 Betriebe (12,1 «/») der Industrie-
arbeiter Ferien bekamen, sind es 1928 schon 3669 Be-
triebe oder 45,1 «/«, man kann also sagen fast die Hälfte
der Fabriken, über die Zahl der Arbeiter, die Fe-
rien erhielten, ist folgendes zu sagen: es erhielten von
den 354,997 Industriearbeitern 148,814 Ferien oder
41,9«/«, die Ferien wurden vergütet mit dem vollen
Lohn an 141,343 Personen oder 95«/«, während die

übrigen einen Teil des Lohnes erhielten. Betrachten wir
die Dauer der Ferienzeit, so erhalten 1—3 Ferien-
tage 21.8«/«. 4-6 Tage 45.2°/», 7—12 Tage 27.5°/«
und mehr als 12 Tage 5,5 «/«. Die Zahl der Fabriken
und die der Arbeiter, die zur Zeit Ferien gewähren, ist
um rund 33«/« größer als im Jahre 1910. Die Zahl
der Arbeiter, die weniger als eine Woche Ferien erhalten,
hat sich seit dem Kriege um 20«/« vermindert und die

Zahl derjenigen, die mehr als eine Woche erhalten,
hat um 20«/« zugenommen. In der Textilindustrie
erhalten von 86,717 Arbeitern — 42,778 oder 49,3«/«
Ferien, in der Bekleidung und Putz von 35,469
Arbeitern, 14,469 oder 40,7«/«, Nahrungsmittel'
industrie 24,702 Arbeiter — 12,884 oder 52,1«/«,
Papierfabrikation und graphisches Gewerbe
24,831 Arbeiter — 14,694 oder 59,1«/«, Holzbear-
beitung von 20,370 Arbeitern — 4024 ober 19,7«/«,
Metallbearbeitung, Maschinen und Apparate
130.981 Arbeiter — 46,350 oder 35,4«/«, in der In«
dustrie der Erden und Steine 12,907 — 2779
oder 21,6»/«. Die Industrie der Erden und Steine,
sowie die Holzbearbeitung wiesen nach diesen Ausfüh-
rungen die schlechtesten Zahlen auf, während die Gruppe
der Zentralanlagen für Kraft-, Gas- und Wasserliefe-

rung am besten dasteht, hier erhalten 902 — 90,2 «/«

Ferien, dabei muß berücksichtigt werden, daß es sich um
Staats- oder Gemeindeangestellte handelt. Es muß fest-

gestellt werden, daß in allen andern Industriezweigen
die Fertengewährung sich enorm gesteigert hat. Ver-
schwindend klein ist der Prozentsatz der Betriebe, die

nicht den vollen Lohn während der Ferien vergüten.

Betrachten wir noch die Feriendauer in den
einzelnen Jndustriegruppen, so kommen wir zu
folgenden Ziffern: 1 Woche Ferien über 1 Woche

Arbeiter °/° Arbeiter °/o

Textilindustrie 33360 78 9418 22
Bekleidungsindustrie 9513 66 4956 34
Nahrungsmittel 7542 59 5340 41
Chemie 3488 48 3745 52
Papier, graph. Industrie 10167 69 4527 31
Holzbearbeitung 3430 85 594 15
Metalle. Maschinen 29215 63 17135 37
Erden und Steine 2114 76 665 24

In den einzelnen Industriezweigen hat während den

Jahren nach dem Kriege eine Verschiebung in der Ge-
Währung der Ferien stattgefunden. Die Dauer ist kleiner
in der Holzbearbeitung und in der Industrie der Erden
und Steine, größer in allen andern Jndustriegruppen.
Die durch das neue Fabrikgesetz herbeigeführte Verkür-
zung der Arbeitszeit hat im übrigen der Feriengewäh-
rung keinen Abbruch getan; trotz derselben ist die Zahl
der Firmen gewachsen, die ihren Arbeitern diese Wohltat
gewährt und in noch stärkerem Maße hat die Zahl der
Arbeiter zugenommen, die sie genießen,
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