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§1

Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt:

a) Raumlich:

Fur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

b) Betrieblich:

Fur die Transdev Hannover GmbH.

c) Personlich:

Fur alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (nachfolgend Arbeitnehmer genannt)

der Transdev Hannover GmbH.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht fur

a) Arbeitnehmer,

aa) deren Aufgaben und Kompetenzen die Anforderungen der héchsten tarifvertragli-

chen Entgeltgruppe Ubersteigen

und

bb) jahresbezogenes Gesamteinkommen den Betrag des Jahrestabellenentgelts des

héchsten Entgeltbetrags der Entgeltspanne der hochsten tarifvertraglichen Entgelt-

gruppe um mindestens 15 % Ubersteigt,

b) Arbeitnehmer,die leitende Angestellte im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG sind,

c) Auszubildende, Dual Studierende und Praktikanten, unbeschadettariflicher Verwei-

sungsregelungen,

d) geringfiigig Beschaftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV,

(3) Abweichend von Abs. 2 Buchst. c gilt fur Auszubildende und Dual Studierende der ,Nach-

wuchskrafteTV EVG Transdev".

(90
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§ 2

Arbeitsvertrag und Probezeit

(1) Der Arbeitsvertrag einschlie@lich Nebenabreden bedarf der  Schriftform.

Die Vertragssprache ist Deutsch.

(2) Ein Arbeitsvertrag darf nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundesbefristet werden.

(3) Als Probezeit gelten die ersten sechs Monate des Bestehens des Arbeitsverhaltnisses,

es se] denn, dass

a) im Arbeitsvertrag auf eine Probezeit verzichtet oder eine kiirzere Probezeit vereinbart

wird oder

b) Arbeitnehmer im unmittelbaren Anschluss anein erfolgreich abgeschlossenes Ausbil-

dungsverhaltnis beim selben Arbeitgeber im erlernten Beruf eingestellt werden.

§3

BetriebszugehG6rigkeit

(1) Die Zeit der Betriepszugehérigkeit ist die Zeit, die ohne zeitliche Unterbrechung in einem

Arbeitsverhaltnis beim jeweiligen Arbeitgeber zuriickgelegt wurde.Als Zeiten nach Satz 1 gel-

ten auch solche Zeiten, die ohnezeitliche Unterbrechung bei einem Rechtsvorganger des je-

weiligen Arbeitgebers in einem Arbeitsverhaltnis zuruckgelegt wurden.

(2) Haben Arbeitnehmerdas Arbeitsverhaltnis nicht im unmittelbaren Anschluss an die Been-

digung des Arbeitsverhdltnisses mit dem jeweiligen Arbeitgeber oder einem Rechtsvorganger

des jeweiligen Arbeitgebers begriindet, k6nnen auch Zeiten nach Abs. 1 beriicksichtigt wer-

den.
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§4

Férderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

 

(1) Der Arbeitgeber nimmt unter Berticksichtigung der betrieblichen Méglichkeiten bei der Aus-

ubung von Weisungs- und sonstigen Leistungsbestimmungsrechten Rucksicht auf die Pflich-

ten der Arbeitnehmer aus Familie und Elternschaft.

(2) Arbeitnehmern,die sich in der gesetzlichen Elternzeit befinden, ist auf Wunsch im Rahmen

der betrieblichen Gegebenheiten der Einsatz als Vertreter und die Teilnahme an betrieblichen

FortbildungsmaRnahmen zu erméglichen.

§ 5

Zeugnis

(1) Arbeitnehmer haben bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses Anspruch auf Erteilung ei-

nes Zeugnisses. Das Zeugnis hat Auskunft Uber Art und Dauer des Arbeitsverhaltnisses und

die ausgelbte Tatigkeit zu geben und sich auf Wunsch der Arbeitnehmer auf Fuhrung und

Leistung zu erstrecken.

(2) Bei Kiindigung ist Arbeitnehmern auf Antrag ein vorlaufiges Zeugnis Uber Art und Dauer

ihrer Beschaftigung auszuhandigen.

(3) Arbeitnehmer kénnen aus besonderem Anlass ein Zwischenzeugnis verlangen.

§ 6

Personalakte

(1) Arbeitnehmer haben ein Rechtauf Einsicht in ihre vollstandige Personalakte; hierzu geho-

ren alle Schriftstiicke, die sie betreffen und sich auf ihr Arbeitsverhaltnis beziehen oderhierfur

von Bedeutung sind. Geheime Nebenakten dirfen nicht gefuhrt werden. Arbeitnehmer kénnen

das Recht auf Einsicht auch durch einen hierzu schriftlichen Bevollmachtigten ausuben. Die

Vollmacht ist zu der Personalakte zu nehmen. Das Recht auf Akteneinsicht schlie&t das Recht

ein, Abschriften bzw. Ablichtungen aus der Personalakte zu fertigen.

(2) Erklarungen der Arbeitnehmer zum Inhalt ihrer Personalakte sind diesen auf Verlangen

beizufgen.
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(3) Arbeitnehmer mUssen Uber Beschwerden und Behauptungen tatsachlicher Art, die fur sie

ungunstig sind oderflr sie nachteilig werden k6nnen, vor Aufnahmein die Personalakte gehort

werden. Die Auferungist zur Personalakte zu nehmen.

(4) Abmahnungen werden spatestens nach vier Jahren aus der Personalakte entfernt, wenn

in diesem Zeitraum keine weitere Abmahnungerteilt wordenist.

§7

Gewerkschaftliche Betatigung

(1) Einer Gewerkschaft angehorende Arbeitnehmer sind berechtigt, sich im Betrieb gewerk-

schaftlich zu betatigen; wahrend der Arbeitszeit nur dann, wenn dadurch keine nachhaltige

Stérung der Arbeitsablaufe eintritt und die Arbeitssicherheit nicht beeintrachtigt wird. Arbeit-

nehmerdiirfen insbesondere tiber die Ziele der Gewerkschaft informieren sowie fur die Ge-

werkschaft durch Verteilen von Informationsmaterial und Anbringen von Plakaten an dafilr vor-

gesehenenStellen werben.

(2) Arbeitnehmer durfen wegen erlaubter gewerkschaftlicher Betatigung und, wenn sie ge-

werkschaftliche Vertrauensperson sind, wegen dieser Funktion wederdirekt noch indirekt be-

nachteiligt werden.

§8

Arbeitsbedingungen

(1) Arbeitnehmer haben bei Vorliegenbetrieblicher Erfordernisse jede innen Ubertragene Ta-

tigkeit - auch an einem anderen Arbeitsort und in einem anderen Betrieb - des jeweiligen Ar-

beitgebers auszutiben, die innen nachihrer Befahigung, Ausbildung, kérperlichen Eignung und

ihren sozialen Verhaltnissen zugemutet werden kann.

(2) Zur Beschaftigungssicherung kénnen Arbeitnehmer auch ohneihre Zustimmung im Rah-

men der Bestimmungen des AUG ohne Anderung des Arbeitsvertrags einem anderen Arbeit-

geberzurArbeitsleistung zugewiesen werden. Die von den Arbeitnehmernjeweils beim ande-

ren Arbeitgeber zu verrichtende Tatigkeit soll der im Arbeitsvertrag vereinbarten entsprechen

und ihrer Befahigung und Ausbildung Rechnung tragen. Ferner muss die Tatigkeit bei dem

anderen Arbeitgeber entsprechend der kérperlichen Eignung und der sozialen Verhaltnisse

des Arbeitnehmers zumutbar sein. Arbeitnehmernist die bei dem anderen Arbeitgeberzu ver-

richtender Tatigkeit, der Arbeitsort und die Dauer der Zuweisung schriftlich mitzuteilen. Nach
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Ablauf der befristeten Tatigkeit bei dem anderen Arbeitgeberist Arbeitnehmern die Ruckkehr

 

zum bisherigen Arbeitsplatz oder bisherigen Betrieb garantiert, sofern der Arbeitsplatz nicht

aufgrund einer Rationalisierungsma&nahme oder aus anderen Gruinden weggefallenist.

Protokollnotiz:

Die Zuweisung zu einem anderen Arbeitgeber ist nur zulassig, wenn die Beteiligungsrechte

des Betriebsrats des anderen Arbeitgebers gewahrt sind.

(3) Im Rahmenderbetrieblichen Erfordernisse sind Schicht-bzw. Wechselschichtarbeit sowie

Bereitschaft bzw. Rufbereitschaft zu leisten.

(4) Anderungen der persénlichen Verhdaltnisse, wie z. B. Wohnungswechsel, Familienstand,

Anerkennung einer Schwerbehinderteneigenschaft, Bewilligung einer Rente, haben Arbeit-

nehmerihrem Arbeitgeber jeweils unverziiglich anzuzeigen. Teilt ein Arbeitnehmereinen Woh-

nungswechselnicht unverziiglich mit, gelten Zustellungen an die bisherige Adresse als ord-

nungsgemak bewirkt.

(5) Sind Arbeitnehmeran der Arbeitsleistung verhindert, so haben sie dies ihrem Arbeitgeber

unverziiglich mitzuteilen.

§9

Krankheit/Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

(1) Sind Arbeitnehmer durch Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert und dauert die krank-

heitsbedingte Arbeitsverhinderung voraussichtlich langer als 3 Kalendertage, so haben sie

iiber § 8 Abs. 5 hinaus eine Arztliche Bescheinigung Uber die Arbeitsunfahigkeit und deren

voraussichtliche Dauer spatestens an dem darauffolgenden allgemeinen Arbeitstag vorzule-

gen.

Der Arbeitgeber kann in begriindeten Fallen bereits vom ersten Tag an die Vorlage einer arzt-

lichen Bescheinigung verlangen.

(2) Bei einer Arbeitsverhinderung nach Abs.1 wird als Entgeltfortzahlung fur die Dauer vonbis

zu sechs Wochen das Urlaubsentgelt nach § 29 gezahit.

Werden Arbeitnehmerinnerhalb von zwélf Monaten infolge derselben Krankheit wiederholt

arbeitsunfahig, so verlieren sie den Anspruch auf Entgelt nur fur die Dauer von insgesamt

sechs Wochennicht; waren Arbeitnehmervor der erneuten Arbeitsunfahigkeit jedoch mindes-

tens sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit arbeitsunfahig, so verlieren sie wegen
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der erneuten Arbeitsunfahigkeit den Anspruch nach Satz 1 fur einen weiteren Zeitraum von

 

hdchstens sechs Wochennicht.

§ 10

Krankengeldzuschuss

(1) Arbeitnehmererhalten einen Zuschuss zum Krankengeld aus der gesetzlichen Kran-

kenversicherung oderzu der entsprechendenLeistung aus der gesetzlichen Unfallver-

sicherung (Krankengeldzuschuss). Der Krankengeldzuschuss wird vom ersten Tag

nach Wegfall der Entgeltfortzahlung (§ 9 Abs. 2) an gezahlt, jedoch nicht Uber den

Zeitpunkt hinaus, flr den Arbeitnehmer Krankengeld aus der gesetzlichen Kranken-

versicherung oder die entsprechende Leistung aus der gesetzlichen Unfallversiche-

rung erhalten, langstens jedoch bis zum Ablauf der 26. Woche,jeweils seit Beginn der

Arbeitsunfahigkeit.

Der Krankengeldzuschuss nach Absatz 1 wird gewahrt

« bei einer Betriebszugehorigkeit von mehrals einem Jahr bis zur Dauervon

13 Wochen,

«bei einer Betriebszugehdrigkeit von mehrals drei Jahren bis zur Dauer von

26 Wochen

jedoch nicht Uber die Dauer des Arbeitsverhaltnisses hinaus. Die Dauer der gesetzlichen Ent-

geltfortzahlung im Krankheitsfall wird angerechnet.

(2) Der Krankengeldzuschussist der Unterschiedsbetrag zwischen 100 v. H. des Nettofortzah-

lungsentgelts im Krankheitsfall (§ 9 Abs. 2) und dem Bruttokrankengeld aus der gesetzlichen

Krankenversicherung oder der entsprechenden Leistung aus der gesetzlichen Unfallversiche-

rung.

(3) Sind Arbeitnehmernichtin einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert, gelten die

Abs. 1 und 2 sinngema&, wenn sie eine Bescheinigung ihrer Krankenkasse Uber gezahltes

Krankengeld vorlegen. Arbeitnehmer werden in diesem Fall grundsatzlich so gestellt, als wa-

ren sie der BAHN-BKKkrankenversichert; der Krankengeldzuschussist jedoch maximal der

Unterschiedsbetrag zwischen 100 v. H. des Nettofortzahlungsentgelts im Krankheitsfall (§ 9

Abs. 2) und der Bruttoleistung, die die jeweilige Krankenkasse zahlit. Die Auszahlung des Kran-

kengeldzuschusses erfolgt in diesen Fallen spatestens zum Monatsletzten des
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Kalendermonats, der dem Kalendermonatfolgt, in dem Arbeitnehmer die Bescheinigung ihrer

 

Krankenkasse Uber gezahltes Krankengeld vorgelegt haben.

(4) Wurde die Arbeitsunfahigkeit durch Dritte herbeigefuhrt, so sind Arbeitnehmerverpflichtet,

die ihnen gegenitberDritten zustehenden Schadensersatzanspriche in Hohe ihres Anspruchs

auf Krankengeldzuschuss an ihrem Arbeitgeber abzutreten. Insoweit diirfen Arbeitnehmer

ber die Schadensersatzanspriche nicht anderweitig verflgen. Bei der Geltendmachung die-

ser Schadensersatzanspriiche mUssen Arbeitnehmerihren Arbeitgeber nach besten Kraften

unterstiitzen, ihm insbesondere Auskunft erteilen und Unterlagen zuganglich machen,

§ 11

Tauglichkeitsuntersuchung

(1) Arbeitnehmer haben auf Verlangen des Arbeitgebers vor der Ubernahmeeiner anderen

Tatigkeit die physische und psychische Tauglichkeit durch das Zeugnis eines vom Arbeitgeber

bestimmten Arztes oder einer sonstigen vom Arbeitgeber bestimmten sachverstandigen Per-

son nachzuweisen.

(2) Ergebensich fiir den Arbeitgeber begrtindete Zweifel, ob Arbeitnehmerfiir die derzeit Uber-

tragene Tatigkeit beschaftigungstauglich sind, kann der Arbeitgeber durch Zeugnis eines von

ihm bestimmten Arztes oder einer sonstigen von ihm bestimmten sachverstandigen Person

die Tauglichkeit feststellen lassen.

(3) Arbeitnehmer haben sich den nach Abs. 1 und 2 angeordneten Untersuchungen zu unter-

ziehen und zulassige Fragen des Untersuchenden wahrheitsgema& zu beantworten. Das Er-

gebnis der Untersuchungist Arbeitnehmern auf Antrag bekannt zu geben.

(4) Die Kosten der Untersuchungen nachAbs.1 und 2 tragt der Arbeitgeber.

§ 12

Schweigepflicht

(1) Arbeitnehmernist es untersagt, Geschafts- und Betriebsgeheimnisse Unbefugten mitzutei-

len.
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(2) Ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers ist es Arbeitnehmern insbesondere unter-

 

sagt

- Betriebseinrichtungen, Arbeitsgerate, Modelle, Muster und Geschaftspapiere u. a. nach-

oder abzubilden, aus den Geschaftsraumen zu entfernen oder einem Unbefugten zu tiber-

geben oder zuganglich zu machen;dies gilt fur Kopien, Abschriften, selbst angefertigte

Aufzeichnungen, Datentragerfur elektronische Medien oder Notizen;

- Berichte Uber Vorgange im Unternehmenandie Presse zu geben;

- Film- und Tonaufnahmenim Betrieb herzustellen.

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhaltnissesfort.

§ 13

Belohnungen oder Geschenke

(1) Arbeitnehmerdiirfen Geld, Sachgeschenke oder sonstige Vorteile in Bezug auf die Tatig-

keit im Rahmenihres Arbeitsverhaltnisses nicht ohne vorherige Genehmigung des Vorgesetz-

ten annehmen.

(2) Werden Arbeitnehmern Geld, Sachgeschenke oder sonstige Vorteile in Bezug auf ihre Ta-

tigkeit im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhaltnis angeboten, habensie dies dem Vorge-

setzten unverzlglich und unaufgefordert mitzuteilen.

(3) Verbot und Mitteilungspflicht gelten nicht fur allgemein Ubliche kleine Gelegenheitsge-

schenke bis zu maximal 20 Euro.

(4) Im Ubrigen gelten die Compliance-Regelungen der Transdev.

§ 14

Nebentatigkeiten

(1) Nebentatigkeiten gegen Entgelt sind nur zulassig, wenn sie rechtzeitig vor ihrer Aufnahme

dem Arbeitgeberschriftlich angezeigt wurden.

(2) Der Arbeitgeber kann die Austibung von Nebentatigkeiten untersagen, wenn diese aus

Wettbewerbsgriinden den Interessen des Arbeitgebers zuwiderlaufen oder durch Ubermafige

Beanspruchung des Arbeitnehmers dessen vertraglich geschuldete Arbeitsleistung beein-

trachtigen.
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Eine Ablehnung ist dem Arbeitnehmerzeitnah schriftlich zu begriinden.

 

(3) Verdffentlichungen und Vortrage bedurfen der vorherigen Zustimmung des Arbeitgebers,

sofern diese sich auf Kenntnisse interner Unternehmenszusammenhangebeziehen.

§ 15

Arbeitsfahigkeit

Arbeitnehmerhabensich innerhalb und auBerhalb des Betriebes so zu verhalten, dasssie ihre

Arbeit einwandfrei ausiiben kénnen. Insbesondere diirfen sie die Arbeit nicht antreten oder

fortsetzen, wennsie infolge Einwirkung von berauschendenMitteln (z. B. Alkohol und sonstige

Drogen) oder von Medikamentenin der Arbeitsaustibung beeintrachtigt sind. In begrundeten

Fallen (z. B. Alkoholgeruch, auffalliges Verhalten) kann der Arbeitgeber einen diesbeztiglichen

Test durchfilhren odereine arztliche Untersuchung anordnen. Die Kosten tragt der Arbeitge-

ber.

§ 16

Personliche Schutzausriistung

(1) Persénliche Schutzausrustung (Schutzkleidung und Schutzstticke), dessen Tragen gesetz-

lich vorgeschrieben oder arbeitgeberseitig angeordnetist, wird zur Austibung der jeweiligen

Tatigkeit unentgeltlich zur Verfligung gestellt. Es bleibt Eigentum des Arbeitgebers.

(2) Schutzkleidung sind KleidungsstUcke,die bei bestimmten Tatigkeiten oder an bestimmten

Arbeitsplatzen an Stelle oder Uber der sonstigen Kleidung zum Schutze gegen Witterungsun-

bilden, andere gesundheitliche Gefahren oder auRergewohnliche Beschmutzungen getragen

werden mussen.

(3) Schutzstiicke dienen dem Schutz gegen Unfalle und gesundheitliche Gefahren.

§ 17

Haftung der Arbeitnehmer

(1) Arbeitnehmerhaftenfiir den bei der Arbeitsleistung verursachten Schaden bei Vorsatz und

Fahrlassigkeit, ausgenommenbeileichter Fahrlassigkeit. Die Haftung richtet sich nach den

gesetzlichen Bestimmungen und den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatzen.
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(2) Bei der Geltendmachung des Schadenersatzessind die Gesamtumstande sowie die per-

 

sonlichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse der Arbeitnehmer zu berticksichtigen.

(3) Fur grob fahriassig verursachten Schadensoll die Ersatzforderung das Sechsfache des im

Monat des Schadeneintritts an den Arbeitnehmerbei Vollzeitarbeit zu zahlenden Monatstabel-

lenentgelts nicht Ubersteigen.

Protokollnotiz:

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass die Hohe der Ersatzforderungen bei mittlerer

Fahrlassigkeit im Verhaltnis zur Begrenzung bei grober Fahrlassigkeit zu gewichtenist. Sie

kann in keinem Fall tiber der Ersatzforderung bei grober Fahrlassigkeit liegen.

§ 18

Endevon Arbeitsverhaltnissen

(1) Arbeitsverhaltnisse enden

- durch Kundigung,

- nach Ablauf der vereinbarten Zeit,

- durch Auflésung in beiderseitigem Einvernehmen,

- mit Ablauf des Monats, in dem Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen

Rentenversicherung erreichen,

- mit Ablauf des Monats, der vor dem Beginn einer (vorgezogenen)Altersrente liegt (somit

vor Eintritt der Regelaltersgrenze), sofern der Arbeitnehmerdiese Altersrente

beantragt hat.

Protokollnotiz:

Haben Arbeitnehmereine vorgezogeneAltersrente beantragt, haben sie den Arbeitgeberhier-

uber unverziiglich schriftlich zu informieren.

Nach Zustellung des Rentenbescheides haben Arbeitnehmer den Arbeitgeber hiertiber sowie

ber den tatsachlichen Rentenbeginn unverziglich schriftlich zu informieren.

(2) Die Kindigungsfrist betragt beidseitig fur Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach einer Be-

triebszugehGrigkeit (§ 3)

- innerhalb der Probezeit 2 Wochen,
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- nach Ablauf der Probezeit 4 Wochen,

- von mindestens 5 Jahren 2 Monate,

- von mindestens 8 Jahren 3 Monate,

-von mindestens 10 Jahren 4 Monate,

-von mindestens 12 Jahren 5 Monate,

-von mindestens 15 Jahren 6 Monate,

-von mindestens 20 Jahren 7 Monate

zum Ende eines Kalendermonats.

(3) Die Kindigung von Arbeitsverhaltnissen bedarf der Schriftform.

(4) Sollen Arbeitnehmer, die die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung

vollendet haben und eine Rente wegen Alters nicht in Anspruch nehmenoderbei denendie

Voraussetzungen fur eine Rente wegenAlters nicht erfillt sind, weiterbeschaftigt werden, ist

ein besonderer Arbeitsvertrag zu schlieRen.

§ 19

Ende von Arbeitsverhaltnissen und Erwerbsminderungsrente

(1) Bei Gewahrung einer unbefristeten Rente durch Bescheid des zustandigen Rentenversi-

cherungstragers wegenteilweiser odervoller Erwerbsminderung enden Arbeitsverhaltnisse

zwei Wochen nach Zugangderschriftlichen Unterrichtung der Arbeitnehmerdurch den Arbeit-

geber. Die Unterrichtung beinhaltet den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses

wegen Rentengewahrung.

Ist gemaR § 168 SGB IX zur wirksamen Beendigung von Arbeitsverhaltnissen eine Zustim-

mung des Integrationsamtes erforderlich und liegt diese im Zeitpunkt der Beendigung noch

nicht vor, so enden Arbeitsverhaltnisse mit der Zustellung des Zustimmungsbescheides des

Integrationsamtes.

(2) Bei Gewahrung einer unbefristeten Rente durch Bescheid des zustandigen Rentenversi-

cherungstragers wegenteilweiser Erwerbsminderung enden Arbeitsverhaltnisse abweichend

von Abs. 1 auf Verlangen des Arbeitnehmers nicht, wenn



~
#

= “>

]
-15- = /

meme

a) Arbeitnehmer nach ihrem vom Rentenversicherungstrager festgestellten Leistungs-

 

vermégen noch auf ihrem bisherigen oder einem anderen, innen zumutbarenfreien Ar-

beitsplatz weiterbeschaftigt werden kénnen, und

b) der Weiterbeschaftigung keine dringenden betrieblichen Griinde entgegenstehen.

Arbeitnehmer haben innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Unterrichtung des Ar-

beitgebers nach Abs. 1 ihre Weiterbeschaftigung schriftlich zu verlangen.

(3) Bei Gewahrungeinerbefristeten Rente durch Bescheid des zustandigen Rentenversiche-

rungstragers enden Arbeitsverhaltnissenicht.

a) Im Fall der befristeten Rente wegen voller Erwerbsminderung ruhen Arbeitsverhalt-

nisse von dem im Bescheid genannten Zeitpunkt der Feststellung an bis zum Ablauf des

Tages, bis zu dem die Rente befristet ist, langstens jedoch bis zum Ablauf des Tages,

an dem die Arbeitsverhdaltnisse enden.

b) Im Fall der befristeten Rente wegenteilweiser Erwerbsminderung konnen Arbeitneh-

mer verlangen, dassihre individuelle vertragliche Arbeitszeit entsprechend dem Teil der

Arbeitszeit, fur die der Rentenversicherungstrager bei ihnen eine Erwerbsminderung

festgestellt hat, reduziert wird, sofern betriebliche Griinde nicht entgegenstehen. Die

Verringerung der Arbeitszeit ist zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern

schriftlich zu vereinbaren. Kommtes zu keiner Vereinbarung Uber die Verringerung der

Arbeitszeit, so runt das Arbeitsverhaltnis.

(4) Das bis zum Zeitpunkt der Zustellung des Rentenbescheides gezahlte Entgelt/Fortzah-

lungsentgelt gilt als Vorschuss auf die zu gewahrende Rente. Arbeitnehmer haben insoweit

ihre Rentenansprichefur diesen Zeitraum an ihren Arbeitgeber abzutreten.

(5) In den Fallen des Abs. 1 bis 3 haben Arbeitnehmer den Arbeitgeber unverziglich Uber die

Zustellung des Rentenbescheides zu unterrichten. Als solcher gilt auch eine vorlaufige Mittei-

lung, mit der Vorschisse aufdie spatere Rente zur laufenden Zahlung angewiesen werden.

§ 20

Schutzvorkehrungen vor Gewalttatigkeiten Dritter

Soweit Arbeitnehmer durch die Wahrnehmungihrer Aufgaben einem erhdéhten Risiko ausge-

setzt sind, durch Gewalttatigkeiten Dritter einen Schaden zu erleiden, wird der Arbeitgeber

sich um geeignete Schutzvorkehrungen bemthen.
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§ 21

Arbeitseinsatz in besonderen Fallen

Arbeitnehmersind verpflichtet, bei Arbeitsausfall in besonderen Fallen infolge Betriebsstorun-

gen betriebstechnischer oder wirtschaftlicher Art, z.B. Mangel an Roh- oder Betriebsstoffen,

Stromabschaltungen, Witterungseinfliissen, Auftragsmangel, vorubergehend eine andere Zu-

mutbare Arbeit zu leisten.

§ 22

Arbeitsrechtsstreitigkeiten

(1) Fur Rechtsstreitigkeiten aus Arbeitsverhaltnissen ist das Arbeitsgericht zustandig, in des-

sen Bezirk der Betrieb des Arbeitnehmers seinen Sitz hat.

(2) Der Betrieb im Sinne des Abs. 1 bestimmt sich nach den jeweils im Unternehmengeltenden

tarifvertraglichen Bestimmungen.

§ 23

Ausschlussfrist

(1) Anspriiche aus dem Arbeitsverhdaltnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschluss-

frist von drei Monaten nach Falligkeit schriftlich geltend gemacht werden.

(2) Die Geltendmachung des Anspruchs erstreckt sich auch auf spater fallig werdende Leis-

tungen, die auf demselben Sachverhalt beruhen.

(3) Spater, aberinnerhalb der gesetzlichen Verjahrungsfrist geltend gemachte Anspruche aus

dem Arbeitsverhaltnis werden nur dann bericksichtigt, wenn sie fur den Beanstandenden

nachweisbarerst zu einem spateren Zeitpunkt erkennbar wurden.

(4) Anspriiche aus dem MiLoGbleiben unberthrt.
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Abschnitt Il

Entgelt
 

§ 24

Entgeltgrundiagen

(1) Arbeitnehmererhalten ein Monatstabellenentgelt.

(2) Die Héhe dessich aus der Eingruppierung ergebenden Monatstabellenentgelt ergibt sich

aus den Anlagen 2. Hat der Arbeitnehmer das

a) Modell ,,Zusatzlicher Erholungsurlaub 6 Tage“ nach § 48 Abs. 1 Buchst. b gewahlt, ist die

Anlage 2a mafgeblich,

b) Modell Zusatzlicher Erholungsurlaub 12 Tage" nach § 48 Abs. 1 Buchst. c gew€ahlt, ist die

Anlage 2b makgeblich.

(3) Im Novemberdes laufenden Jahres werden 50 v.H. des auf diese Weise errechneten Mo-

natstabellenentgelts als jahrliche Zuwendung gezahit.

(4) Derteilzeitbeschaftigte Arbeitnehmer erhalt die monatliche Vergiitung entsprechend sei-

ner vereinbarten regelmaRigen Arbeitszeit anteilig.

§ 25

Berechnung des Entgelts

(1) Das Entgelt wird fur den Kalendermonat berechnet.

(2) Besteht der Anspruch auf das Monatsentgelt (Monatstabellenentgelt und in Monatsbetra-

gen festgelegte Entgeltbestandteile) wegen des Beginns oder der Beendigung des Arbeitsver-

haltnisses wahrend des Kalendermonats nicht fiir den vollen Kalendermonat, wird die geleis-

tete Arbeitszeit bezanhit.

 



BS ae

ms
-18- omyf

aaa

Die zu bezahlende Arbeitszeit wird fur den Kalendermonat zusammengerechnet und dann ge-

 

rundet. Hierbei ist eine angebrochene halbe Stunde in der Weise zu runden, dass 15 Minuten

oder mehr als halbe Stunde zahlen und weniger als 15 Minuten unberUcksichtigt bleiben.

(3) Bei Versaumnis von Arbeitszeit ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung wird das Monatsent-

gelt um den auf die versaumte Arbeitszeit entfallenden Anteil gekirzt.

(4) Arbeitnehmermit einem Jahresarbeitszeit-Soll, das geringerist als die Referenzarbeitszeit,

erhalten vom Monatsentgelt den Teil, der dem Maf des mit innen arbeitsvertraglich vereinbar-

ten Jahresarbeitszeit-Solls entspricht.

(5) Bei der Berechnung von Teilen des Monatsentgelts fallen Bruchteile eines Cents bis 0,49

Cent weg, héhere Bruchteile eines Cents werden auf einen Cent aufgerundet.

(6) Fur jede Stunde der nach Abs. 2 und 3 zu vergiitenden Arbeitszeit ist 1/169,65 des Mo-

natsentgelts, flr jede halbe Stunde die Halfte dieses Betrags zu zahlen. Ergeben sich dabei

169,65/169,65 oder mehr,ist das Monatsentgelt zu zahlen.

§ 26

Auszahlung des Entgelts

(1) Das Monatsentgelt wird spatestens zum Monatsletzten des laufenden Monats,die anderen

Entgeltbestandteile werden spatestens zum Monatsletzten des nachsten Monats unbarauf ein

in der Bundesrepublik Deutschland gefiihrtes Konto der Arbeitnehmer gezahlt. Das Entgelt ist

so rechtzeitig zu Uberweisen, dass Arbeitnehmer am Zahitag dartiber verfugen k6nnen. -

(2) Fur jeden Abrechnungszeitraum ist den Arbeitnehmern eine Abrechnungsbescheinigung

auszuhandigen,in der die Betrage, aus denen sich das Entgelt zusammensetzt, und die Ab-

zuge getrennt aufzufihren sind.

(3) Arbeitnehmer haben unverzisglich die Entgeltabrechnung nachzuprifen.

§ 27

Grundsatze fiir die Eingruppierung

(1) Die Eingruppierung von Arbeitnehmern in eine Entgeltgruppe (Anlage 1) richtet sich nach

dernicht nur vorubergehend Ubertragenen und ausgefihrten Tatigkeit und nicht nach der Be-

rufsbezeichnung.
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(2) Werden Arbeitnehmern Tatigkeiten Ubertragen, die verschiedenen Entgeltgruppen zuzu-

 

ordnen sind, sogilt fur sie grundsatzlich die Entgeltgruppe, die der Uberwiegenden Tatigkeit

entspricht.

a) Besteht die bertragene Tatigkeit aus zwei Tatigkeiten gleichen Umfangs, richtet sich

die Eingruppierung nach der Entgeltgruppe, die der hdoherwertigen Tatigkeit entspricht.

b) Besteht die Ubertragene Tatigkeit aus mehrals zwei Tatigkeiten, werden zur Bestim-

mung der Entgeltgruppe nur die beiden Tatigkeiten bertcksichtigt, die zusammen den

gréRten Teil der Beschaftigung ausmachen.

§ 28

Zuordnung zu Entgeltstufen

(1) Bei der Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen nach der Anlage 2 erfolgt die Einstufung

innerhalb der Entgeltgruppe grundsatzlich nach den Tatigkeitsjahren in der jeweiligen Entgelt-

gruppe. Arbeitnehmer werden innerhalb einer Entgeltgruppe grundsatzlich einer den anzu-

rechnenden Tatigkeitsjahren entsprechenden Entgeltstufe zugeordnet.

(2) Bei erstmaliger Eingruppierung in das Entgeltsystem dieses Abschnitts werden Zeiten be-

ruflicher Vortatigkeit ganz oder teilweise den Tatigkeitsjahren in der jeweiligen Entgeltgruppe

zugerechnet, wenn und soweit eine vergleichbare Vortatigkeit mit der nicht nur vorubergehend

ubertragenen Tatigkeit in zeitlichem und sachlichem Zusammenhang steht und die gewon-

nene Berufserfahrung fur die Erfullung dieser Tatigkeit forderlichist.

§ 29

Urlaubsentgelt

(1) Als Urlaubsentgelt

a) wird Arbeitnehmern das Monatstabellenentgelt fur die Dauer der durch die Abwicklung des

Erholungsurlaubs versaumten Arbeitszeit bzw. der nach § 44 Abs. 6 Nr. 1 verrechneten Ar-

beitszeit fortgezahit,

b) zuzglich erhalten sie fr den Zeitraum nach Buchst. a) den Durchschnitt der variablen

Entgeltbestandteile der vorausgegangenenletzten drei Kalendermonate. Entgeltkurzungen,
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die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfallen oder unverschuldeter Ar-

beitsversaumnis eintreten, bleiben fiir die Berechnung des Urlaubsentgelts auBer Betracht.

Bei der Berechnung des Urlaubsentgelts werdennicht bertcksichtigt:

-Einmalige Zahlungen wiez. B. jahrliche Zuwendung, Urlaubsgeld, Jubilaumsgelder,

-VermdgenswirksameLeistung,

-Leistung zur betrieblichen Altersvorsorge,

-Uberstundenabgeltung,

-Kostenersatzleistungen wie z. B. Tage-/Ubernachtungsgelder,

-sonstige Zahlungen, die Aufwendungen abgelten sollen, wie z.B. Fahrentschadigungen,

die wahrend des Urlaubs nicht entstehen.

Darilber hinausfindendie in diesem Tarifvertrag vereinbarten Ausschlissefur die BerUcksich-

tigung beim Urlaubsentgelt Anwendung.

(2) Leisten Arbeitnehmer wahrend des Urlaubs eine Erwerbstatigkeit, so entfallt der Anspruch

auf Urlaubsentgelt. Bereits gezahltes Uriaubsentgelt ist zuruckzuzahlen.

§ 30

Jahrliche Zuwendung

(1) Arbeitnehmer haben Anspruch auf eine jahrliche Zuwendung.

a) Die Héhe betragt 50 v.H. des Monatstabellenentgelts, welche mit dem Auszahlungsmonat

Novemberausgezahlt wird.

b) MaRgeblich fur die Héhe des Zahlbetrags sind jeweils die Verhaltnisse im Monat Oktober

des Kalenderjahres.

(2) Haben Arbeitnehmer nicht wahrend des ganzen Kalenderjahres Entgelt -bzw. Kranken-

geldzuschussoderVerletztengeld (bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem sie Krankengeldzuschuss

erhalten hatten, wenn sie kein Verletztengeld erhalten hatten) -von ihrem Unternehmen/ von

einem Unfallversicherungstrager erhalten, vermindert sich die jahrliche Zuwendung um ein

Zwilftel fir jeden Kalendermonat,fiir den sie kein Entgelt bzw. Entgeltersatzleistungen im v.g.

Sinn erhalten haben.
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(3) Die jahrliche Zuwendung wird spatestens am 30. November gezahlt. Voraussetzungist,

 

dass am Auszahlungstag ein Arbeitsverhaltnis mit TDH besteht.

(4) Die jahrliche Zuwendungbleibt bei der Berechnung von Durchschnittsentgelten oderin

sonstigen Fallen, in denen Anspriiche von der Hohe des Arbeitsentgelts abhangig sind, aufer

Ansatz.

§ 31

Reisekosten

Arbeitnehmer erhalten eine Entschadigung zur Abgeltung von Mehraufwendungen bei aus-

wartiger Tatigkeit im Zusammenhangmit einer Firmenreise oder doppelter HaushaltsfUhrung.

Naheres regelt die Reisekostenrichtlinie der TDH.

§ 32

Sonntagszulage

Arbeitnehmererhalten fur Arbeit am Sonntag eine Sonntagszulage in Hohe von 5,82 EUR, ab

dem 1. November 2023 in Hdhe von 6,11 EUR und ab dem 1. August 2024 in Hohe von 6,42

EUR.

§ 33

Nachtzulage

(1) Arbeitnehmererhalten fur Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr eine Nachtarbeits-

zulage (NZ) in Héhe von 3,44 EUR,ab dem 1. November 2023 in Hohe von 3,61 EUR und

ab dem 1. August 2024 in Héhe von 3,79 EURJe Stunde.

(2) Die NZ erhdhtsich fur jede Stunde im Zeitraum 0.00 Uhrbis 4.00 Uhr

a) bei einer Schicht, die nach 0.00 Uhr und vor 4.00 Uhr beendet wird, um 1,53 EUR,

ab dem 1. November 2023 um 1,61 EUR

und ab dem 1. August 2024 um 1,69 EUR

b) bei einer Schicht, die nach 0.00 Uhr und vor 4.00 Uhr begonnenwird, um 3.05 EUR,

ab dem 1. November 2023 um 3,20 EUR

und ab dem 1. August 2024 um 3,36 EUR
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Die Zulagen gem. Buchst. a) und b) werden auf den Kalendermonat minutengenau erfasst

 

und abgerechnet.

§ 34

Feiertagszulage

(1) Arbeitnehmererhalten fur Arbeit an gesetzlichen Wochenfeiertagen, auch wenndiese auf

einen Sonntag fallen, sowie fiir Arbeit am Ostersonntag und am Pfingstsonntag eine Feier-

tagszulage in Héhe von 6,36 EUR,ab dem 1. November 2023 in Héhe von 6,68 EUR und ab

dem 1. August 2024 in Hohe von 7,01 EUR.

Ausfthrungsbestimmung:

Der Anspruch auf Zahlung der Feiertagszulage richtet sich ausschlieBlich nach den am Sitz

des Betriebes bzw. am jeweiligen Arbeitsort geltenden Vorschriften Uber gesetzliche Wochen-

feiertage.

§ 35

Samstagszulage

Arbeitnehmerin der Instandhaltung erhalten fur Arbeit am Samstag in der Zeit von 13.00 Uhr

bis 20.00 Uhr eine Samstagszulage in Héhe von 0,66 EUR, ab dem 1. November 2023 in Héhe

von 0,69 EUR und ab dem 1. August 2024 in Hohe von 0,72 EURje Stunde.

§ 36

Zusammenfallen von Sonntags-, Samstags-, Nacht- und Feiertagszulage

Die Nachtzulage wird neben der Sonn-, Samstags- oder Feiertagszulage gezahit. Bei einem

Feiertag, der auf einen Sonntag oder einen Samstagfallt, wird nur die Feiertagszulage gezahlit.

§ 37

Uberzeitzulage
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Fur jede Uberstunde erhailt der Arbeitnehmerin dem Monat nach ihrem Entstehen eine Uber-

 

zeitzulage in Héhe von 25 % eines Stundensatzes.

§ 38
Rufbereitschaftszulage

(1) Beginn und Ende der Rufbereitschaft sind nach betrieblichen Belangen festzusetzen.

(2) Arbeitnehmer erhalten flr Rufbereitschaft eine Rufbereitschaftszulage in Héhe von 2,54

EURje Stunde.

§ 39

Rundung und Anpassung

(1) Die arbeitszeitbezogenen Zulage- oder zuschlagsberechtigenden Zeiten sind- flir jede Zu-

lage bzw.jeden Zuschlag getrennt- fur den Kalendermonat zusammenzurechnen.Beider sich

hierbei jeweils ergebenden Summe werden Zeiten von 30 Minuten und mehr auf eine volle

Stunde aufgerundet; Zeiten von weniger als 30 Minuten bleiben unbertcksichtigt.

(2) Die Zulagen nach §§ 32, 33, 34 und 35 erhdhensich bei allgemeinentariflichen Erhohun-

gen der Monatstabellenentgelte in der Anlage 2 um den von denTarifvertragsparteien festge-

legten durchschnittlichen Vomhundertsatz der allgemeinen Erhéhung der Monatstabellenent-

gelte.

§ 39a

Fahrentschadigung

Der Arbeitnehmer, der seine Tatigkeiten im Zug ausibt, erhalt fir jede geleistete Schicht mit

Zugfahrt eine Zulage (Fahrentschadigung)in Hohe von 6,65 EUR.

§ 40

Besondere Entgeltumwandlung Leistung zur betrieblichen Altersvorsorge

Der Anspruch auf besondere Entgeltumwandlung/Leistung Zur betrieblichen Altersvorsorge

ergibt sich aus dem bAV-TV EVGTransdev.
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§ 41

Arbeitgeberbeitrag zur betrieblichen Altersvorsorge (AGbAV)

Der Anspruch auf den Arbeitgeberbeitrag zur betrieblichen Altersvorsorge (AGbAV) richtet sich

nach dem bAV-TV EVG Transdev.

 

 

 

Abschnitt lll

Arbeitszeit

 

§ 42
Arbeitszeit

(1) Die regelmaRige monatliche Arbeitszeit des Vollzeitarbeitnehmers betragt ausschlieRlich

der Ruhepausen durchschnittlich 169,65 Stunden im Monat. Als Ausgleichszeitraum gilt

das Quartal.

Die Arbeitszeit kann auf alle Tage der Woche, auch unregelmafig, verteilt werden.

(2) Die Arbeitszeit beginnt und endet an dem vorgeschriebenenArbeitsplatz.

(3) Die Arbeitseinteilung ist monatlich im Voraus und in Form einer Arbeits- oder Schicht-

planung aufzustellen. Sie ist dem Arbeitnehmer in geeigneter Weise und rechtzeitig

zur Kenntnis zu geben.

(4) Arbeitnehmer haben ein Wahlrecht zum Arbeits- oder Schichtplan.

a) Verwaltung

aa) WahImodell 1: 5 Tage-Woche

Die tarifvertragliche Arbeitszeit wird auf 5 Tage in der Woche (Montag bis Freitag) ver-

teilt.

ab) WahImodell 2: 4 Tage-Woche

Die tarifvertragliche Arbeitszeit wird auf 4 Tage in der Woche (Montag bis Donnerstag

oder Dienstag bis Freitag) verteilt. Apweichend ist auch eine andere Verteilung der

4 Tage in der Woche méglich, dies aber nur im gegenseitigen Einvernehmen zwischen

TDH und Arbeitnehmer.

Das WahImodell 2 (4 Tage-Woche)ist nur wahlbarin Verbindung mit dem Wahlmodell

Wochenarbeitszeit (37 Stunden/Woche).

Diese WahImoglichkeit gilt fur alle Verwaltungsbereiche bei der TDH.

Ausgenommenvon dieser Wahlméglichkeit sind:
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e Personalkoordination

e Mitarbeiter des Vertragsmanagement

e Mitarbeiter, die voll oder auch teilweise in einem Schichtsystem arbeiten

e Vertriebstechnik

Fur alle Teilnehmer an ausbildungs- und berufsvorbereitenden Programmen, Aus-

zubildende und Dual Studierende die unter dem Geltungsbereich des Nachwuchs-

krafteTV EVG Transdevfallen.

Aufgrund von dringenden betrieblichen Grinden, welche dem zustandigen Betriebsrat

im Rahmen der Mitbestimmung vorgelegt werden muss, kann die 4 Tage-Woche an-

ders aufgeteilt bzw. die wéchentliche Arbeitszeit auf 5 Tage in der Wocheverteilt wer-

den: bei der erneuten Verteilung auf 5 Tage in der Woche muss die Abwahl der 37

Stunden/Woche zu Gunsten eines anderen Wahlmodells erméglicht werden.

Ausftihrungsbestimmung:

In Funktionen, die Aufgaben, welche eine tagliche Anwesenheit erfordern, beinhalten

(z.B. tagliche Reports) muss eine Vertreterregelung sichergestellt werden.

b) Fahrdienst/ Leitstelle

ba) WahImodell 1: Fester Plan

Ein Jahresplan zur festen Planung ist der Anlage

4

als Muster beigefigt.

bb) WahImodell 2: Flexplan

Derjenige Arbeitnehmer, der das WahImodell 2 (Flexplan) wahit, erhalt einen Jahres-

plan mit ausgewiesenenfreien Tagen, verplanten Urlaubstagen fur das Fahrplanjahr

und Disposchichten.

Mit einem Vorlauf von 14 Tagenerhalt der Arbeitnehmer einen Schichtplan fur mindes-

tens zwei Wochen. Dieser enthalt die bis dahin bekannten Schichten, Disposchichten

und sonstige bekannte Anwesenheiten.

Abweichend zu §2 Abs.13 gilt, dass Disposchichten bis zum Ende derletzten Schicht,

spatestens aber bis 16 Uhr am Vortag zugeteilt werden k6nnen.

Der Arbeitnehmerhat die Méglichkeit, bis zum 20. Oktober des Vorjahres zwei Ruhe-

tage pro Monat, maximal jedoch zwélf Ruhetage fur das gesamte anstehende Pla-

nungsjahr zu melden, welche er mit Prioritat frei haben méchte. Diese Ruhetage dur-

fen nur einen Feiertag enthalten. Von diesen Ruhetagen durfen maximal vier Tage fur

zwei Wochenendengenutzt werden. Die Ruhetage dirfen nichtin Zusammenhang mit

Urlaub verplant werden.

c) Instandhaltung

ca) WahImodell 1: Rollierender Plan

Der Arbeitnehmererhalt jahrlich einen rollierenden Schichtplan, welcherfur das ganze

Jahr ausgerollt wird. Zusatzlich zu dem rollierenden Plan, wird die Startwoche mitge-

teilt. Die unterjahrige Gestaltung des Planes wird betrieblich geregelt.
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cb) WahImodell 2: Tarifliche Offnung

 

Die Betriebsparteien kOnnen weitere betriebliche Modelle vereinbaren.

§ 43

Arbeitszeitkonto

(1) Fur Arbeitnehmerwird ein Arbeitszeitkonto gefuhrt, in dem die geleisteten Zeiten und die

nach dentarifvertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen Zu verrechnenden bzw. anzu-

rechnenden Zeitenfortlaufend erfasst werden. Das Arbeitszeitkonto dient auchals arbeitszeit-

rechtliche Grundlage fur das Entgelt.

(2) Arbeitszeiten, die sich von einem auf den anderen Kalendertag erstrecken, zahlen zum

ersten Kalendertag.

(3) Der Einsatz der Arbeitnehmersoll mit dem Ziel eines ausgeglichenen Kontostandes am

Ende eines Abrechnungszeitraumes geregelt werden.

(4) Der Arbeitnehmersoll auf seinen Antrag hin nicht zur Arbeit eingeteilt werden. Dieser An-

trag darf nur bei Vorliegen dringenderbetrieblicher Griinde abgelehnt werden. Dartiber hinaus

kann der Antrag nur abgelehnt werden, wenn erkennbarist, dass das Arbeitszeitkonto nicht

gem. Abs. 3 ausgeglichen werden kann. Antragsfristen, Fristen und Form der Beantwortung

(Ablehnung) des Antragssind in einer Betriebsvereinbarung zu regein.

(5) Als Ausgleichszeitraum gilt das Quartal. Bei Uberschreiten des individuellen Monatsarbeits-

zeit-Solls werden am Ende des Ausgleichszeitraumes 50 v.H. der Uberschreitung auf denfol-

genden Ausgleichzeitraum vorgetragen. Fur die verbleibenden Zeiten der Uberschreitung k6n-

nen Arbeitnehmer eine volistandige oder auchteilweise Ubertragung voller Stunden in das

Langzeitkonto beantragen. Die nicht in das Langzeitkonto Ubertragenen Zeiten werden eben-

falls auf den folgenden Ausgleichzeitraum vorgetragen. Der Antrag fur die Ubertragung ins

Langzeitkonto muss vom Arbeitnehmer einen Monat vor Ende des Ausgleichzeitraumes, in

dem die Stunden entstehen, gestellt werden.

Der Vortrag in das Arbeitszeitkonto fuhrt zur Reduzierung des individuellen Monatsarbeitszeit-

Solls im folgenden Ausgleichzeitraumes.

(6) Wird das individuelle Monatsarbeitszeit-Soll am Ende des Ausgleichzeitraumes nicht er-

reicht (Minderzeit), werden héchstens bis zu 10 Stunden der Unterschreitung desindividuellen

Monatsarbeitszeit-Solls auf den folgenden Abrechnungszeitraum Ubertragen. Dadurch erhéht

sich das individuelle Monatsarbeitszeit-Soll im folgenden Ausgleichszeitraum entsprechend.
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Durch Nacharbeit entsteht keine Uberzeitarbeit. Ein weiterer Ubertrag erfolgt nicht, wenn das

dadurch erhéhte individuelle Monatsarbeitszeit-Soll in diesem Ausgleichzeitraum nicht erreicht

 

wird.

(7) Arbeitnehmern ist monatlich der Standihres Arbeitszeitkontos (Soll/Ist) schriftlich mitzutei-

len.

(8) Endet das Arbeitsverhaltnis, ist das Arbeitszeitkonto bis zu diesem Zeitpunkt auszuglei-

chen.

Der Arbeitgeber schafft die hierfiir erforderlichen Voraussetzungen. Ist das nicht mdglich, er-

folgt ein zuschlagfreier Ausgleich (Regelungen zur Uberzeit bleiben unberihrt) Uber das Ent-

gelt, das fur die ggf. zu verrechnende Arbeitszeit entsprechend den jeweiligen Bestimmungen

zur Berechnung des Stundenentgeltes zu ermitteln ist. Dabei sind zum Zeitpunkt des Aus-

scheidens noch verbleibende Arbeitszeitschulden finanziell nur auszugleichen, wenn der Ar-

beitnehmersie zu vertreten hat. Die Arbeitszeitschulden ergeben sich aus dem Unterschied

zwischen dem mafgeblichen individuellen Arbeitszeit-Soll und einer ggf. geringeren Ist-Ar-

beitszeit des Arbeitnehmers.

§ 44

Urlaub

(1) Arbeitnehmer haben im Urlaubsjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Das Ur-

laubsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

(2) Der Erholungsurlaub der Arbeitnehmer betragt 27 Urlaubstage im Urlaubsjahr. Er erhoht

sich ab einer Betriebszugehdrigkeit von 5 Jahren um einen Urlaubstag und abeiner Betriebs-

zugehorigkeit von 10 Jahren um einen weiteren Urlaubstag.

(3) Beginnt oder endet das Arbeitsverhaltnis im Laufe des Urlaubsjahres, besteht fur jeden

vollen Beschaftigungsmonat Anspruch auf 1/12 des Erholungsurlaubes. Gesetzliche Regelun-

gen in Bezug auf einen Mindesturlaub bleiben unbertihrt.

Bruchteile von Urlaubstagen werden fur das Urlaubsjahr zusammengerechnet-bei mehreren

Bruchteilen nach ihrer Zusammenrechnung-einmal im Urlaubsjahrauf einen vollen Uriaubstag

aufgerundet.

(4) Kann der Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfahigkeit oder aus betrieblichen Grinden nicht

im laufenden Urlaubsjahr abgewickelt werden, ist er bis zum 31. Marz des Folgejahres abzu-

wickeln; fur den gesetzlichen Mindesturlaub gelten die allgemeinen rechtlichen Regelungen.

(5) Zusatzurlaub fiir Wechselschicht-, Schicht- und Nachtarbeit:
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4. Der Arbeitnehmererhalt fur in Schichten in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr an-

gerechnete Arbeitszeit einen Zeitzuschlag in Hohe von 4 Minutenje volle Stunde.

2. Fur die Berechnung des Zeitzuschlags werdendie Zeiten nach Abs. { minutengenau erfasst

und fortlaufend addiert. Der Zeitzuschlag wird am Ende des Kalendermonats berechnet.

3. Hat die Summeder Zeitzuschlage nach Abs. 5 1/261 des individuellen regelmaRigen Jah-

resarbeitszeit-Solls des Arbeitnehmerserreicht, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch aufei-

nen Tag Zusatzurlaub. Fur die Beantragung und Abwicklung des Zusatzurlaubs gilt Abs. 6

entsprechend.

Alternativ kannen Arbeitnehmer wahlen, diesen Zusatzurlaub vollstandig bzw.teilweise in das

Langzeitkonto oderin die bAV einzubringen.

(6) Allgemeine Grundsatze:

4. Der Arbeitnehmerbeantragt die Spanneder Zeit in Kalendertagen,die er wegen Abwicklung

des Urlaubs (unabhangig von der Urlaubsart) von der Arbeit freigestellt werdenwill. Fur jeden

Werktag von Montagbis Freitag, der in die Spanne des Urlaubsfallt, wird unabhangig von der

individuellen Arbeitszeitverteilung ein Urlaubstag angerechnet, der im Arbeitszeitkonto mit

1/261 des individuellen regelmaRigen Jahresarbeitszeit-Solls verrechnet wird. Fur einen

Samstag und Sonntag erfolgt keine Verrechnung.

Fur den Arbeitnehmer, der im Durchschnitt weniger als 5 Kalendertage in der Woche(nicht

Schichthaufigkeit) zu arbeiten hat, wird der Urlaub entsprechend angepasst, so dassein Zeit-

lich gleichwertiger Urlaub entsteht.

2. Fur den Arbeitnehmer, der regelmaRig an einem oder mehreren Werktagen von Montagbis

Freitag nicht arbeitet, wird fur diese Tage kein Urlaubstag verrechnet.

3. Wurde dem Arbeitnehmerfiir den Zeitraum Montag bis Freitag ein zusammenhangender

Urlaub genehmigt, so ist das vorhergehende oder nachfolgende Wochenende (Samstag und

Sonntag) Bestandteil der Urlaubswoche. Die Regelungen zum Ruhetag vor dem Hauptjahres-

urlaub bleiben hiervon unberihrt.

4, Nach einer Kiindigung erhalten die Arbeitnehmer den nochnicht gewahrten Urlaub wahrend

der Kiindigungsfrist. Soweit sie nicht ausreicht, ist der Urlaub abzugelten. Ist das Arbeitsver-

haltnig durch Verschulden des Arbeitnehmers aus einem Grund beendet worden, der eine

fristlose Kiindigung rechtfertigt, entfallt die Abgeltung fur den Teil des Urlaubsanspruchs, der

ber den gesetzlichen Mindesturlaub nach § 3 BUriG hinausgent.
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§ 45

Arbeitsbefreiung

(1) Als Falle, in denen eine Fortzahlung des Entgelts (§ 29 Abs. 1) gemaR& § 616 BGB im

nachstehend genannten Ausma®stattfindet, gelten die folgenden Anlasse:

a) eigene EheschlieRung/Eintragung der eigenen Lebenspartnerschaft 2 Tage

b) bei Entbindung derin hauslicher Gemeinschaft mit dem Arbeitnehmer lebenden Ehefrau/Le-

benspartnerin 1 Tag

c) Tod des Ehegatten/des eingetragenen Lebenspariners, eines Kindes oderElternteils 2 Tage

d) 25-, 40-und 50jahriges Arbeitsjubilaum des Arbeitnehmers 1 Tag

e) Schwere Erkrankung der zur Hausgemeinschaft des Arbeitnehmers gehérenden Familien-

mitglieder, soweit der Arzt die Notwendigkeit der Anwesenheit des Arbeitnehmers zur vorlau-

figen Pflege bescheinigt und keine sonstigen Familienmitglieder zur Hilfeleistung in der Lage

sind (insgesamt héchstens 3 Tage im Abrechnungszeitraum) 1 Tag

f) Teiinahme der Mitglieder von Tarifkommissionen oder Beschlussgremien der Gewerkschaft

an Sitzungen, in denen tarifliche Angelegenheiten beraten oder beschlossen werden erforder-

liche nachgewiesene Abwesenheitszeit

g) Arztliche Behandlung des Arbeitnehmers, wenn diese nach arztlicher Bescheinigung wah-

rend der Arbeitszeit erfolgen muss erforderliche nachgewiesene Abwesenheitszeit

h) Wahrnehmung6ffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, und zwar

aa) zur Ausibung des Wahl- und Stimmrechts und Beteiligung an Wahlausschussen,

bb) zur Austibung 6ffentlicher Ehrenamter,

cc) zur Wahrnehmung amtlicher (z. B. gerichtlicher, polizeilicher) Termine, soweit sie nicht

durch eigenes Verschulden oderprivate Angelegenheiten des Arbeitnehmers veranlasst sind

erforderliche nachgewiesene Abwesenheitszeit

Soweit dem Arbeitnehmereine etwaige éffentlich-rechtliche Verglitung zusteht, entfallt in ent-

sprechendem Umfang der Anspruch auf Arbeitsentgelt gegentiber dem Arbeitgeber.
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(2) Fur die Teilnahme an Sitzungen eines Uberdrtlichen Gewerkschaftsvorstands der diesen

Tarifvertrag schlie&enden Gewerkschaften, dem der Arbeitnehmer angehort, und an Tagun-

gen der diesen Tarifvertrag schlieSenden Gewerkschaften auf internationaler, Bundes-oder

Bezirksebene, wenn der Arbeitnehmer als Mitglied eines Gewerkschaftsvorstands oderals

Delegierterteilnimmt, kann Arbeitsbefreiung bis zu sechs Arbeitstagen im Jahr ohne Fortzah-

lung des Entgelts gewahrt werden, wenn dringende betriebliche Griinde nicht entgegenstehen.

(3) Gestatten die betrieblichen Verhaltnisse das Fernbleiben des Arbeitnehmers, kann in be-

griindeten Einzelfallen Arbeitsbefreiung ohne Fortzahlung des Entgelts bewilligt werden.

Ausftihrungqsbestimmung:

Erfolgt die Arbeitsbefreiung ohne Fortzahlung des Entgelts unter Anerkennungeines betrieb-

lichen Interesses, wird die Dauer dieser Arbeitsbefreiung als Betriebszugeh6rigkeit bertick-

sichtigt.

§ 46
Beginn und Ende derArbeitszeit

(1) Die Arbeitszeit beginnt und endet am vorgeschriebenen Arbeitsplatz. Durch betriebliche

Regelungsabrede kann festgelegt werden, dass ein Zeitverwaltungssystem durch ein Daten-

Terminal zu bedienenist.

(2) Fur Arbeitnehmer mit wechselnden Arbeitsplatzen innerhalb einer Schicht beginnt und en-

det die Arbeitszeit am Ort des Dienstbeginns (Schichtsymmetrie). Abweichungen davon, in-

nerhalb der politischen Gemeinde, bedtirfen der Zustimmung des Betriebsrats. Der Arbeitge-

ber ist in diesem Fall fir den Transfer zuriick zum Ort des Arbeitsbeginnsinnerhalb einer an-

gemessenenZeit auf seine Kosten verantwortlich. N&heresregelt eine Betriebsvereinbarung,

in der eine vergleichbare, von derpolitischen Gemeinde abweichende, raumliche Zuordnung

vorgesehen werdenkann.
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§ 47

Anspruchauf Arbeitszeitverktrzung

Arbeitnehmer kénnen beanspruchen, ihr individuelles regelmaRiges Jahresarbeitszeit-Soll um

52 Stunden (Anlage 4a) oder 104 Stunden (Anlage 4b) im Abrechnungszeitraum unter propor-

tionaler Anpassung des Entgelts zu reduzieren (ArbeitszeitverkUrzung).

Far den Arbeitnehmer mit einem von der Referenzarbeitszeit abweichendenindividuellen re-

gelmaRigen Jahresarbeitszeit-Soll reduziert sich sein individuelles regelmaRiges Jahresar-

beitszeit-Soll anteilig.

§ 48
Anspruchauf zusatzlichen Erholungsurlaub

(1) a) Arbeitnehmer kénnenalternativ zu § 47 sechs oder zwolf Tage zusatzlichen Erholungs-

urlaub beanspruchen.

b) Entscheiden sich Arbeitnehmerfur sechs Tage zusatzlichen Erholungsurlaub, richtet sich

das fur die Referenzarbeitszeit festgelegte Entgelt nach der Entgelttabelle ,Zusatzlicher Erho-

lungsurlaub (6 Tage)" (Anlage 2a).

Arbeitnehmer mit einem Jahresarbeitszeit-Soll, das geringer ist als die Referenzarbeitszeit,

erhalten vom Monatsentgelt dieser Entgelttabelle den Teil, der dem Ma des mit innen arbeits-

vertraglich vereinbarten Jahresarbeitszeit-Solls entspricht (vgl. § 24 Abs. 4).

c) Entscheiden sich Arbeitnehmerfur zwolf Tage zusatzlichen Erholungsurlaub, richtet sich

dasfur die Referenzarbeitszeit festgelegte Entgelt nach der Entgelttabelle ,Zusatzlicher Erho-

lungsurlaub (12 Tage)“ (Anlage 2b).

Arbeitnehmer mit einem Jahresarbeitszeit-Soll, das geringer ist als die Referenzarbeitszeit,

erhalten vom Monatsentgelt dieser Entgelttabelle den Teil, der dem Mafs des mit innen arbeits-

vertraglich vereinbarten Jahresarbeitszeit-Solls entspricht (vgl. § 24 Abs. 4).

(2) Es gelten die gesetzlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen Bestimmungen zum Erho-

lungsurlaub.
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§ 49
Umsetzung des Wahlrechts

(1) Das Wahlrecht nach § 47 oder § 48 besteht grundsatzlich jeweils zu Beginn eines Kalen-

derjahres. Der Arbeitnehmer muss bis zum 30. Juni des Vorjahres seinen Wunsch dem Ar-

beitgeber schriftlich mitteilen. Ist ein vom Kalenderjahr abweichender Abrechnungszeitraum

vereinbart, wird eine Wahl nach § 47 erst zum spateren Beginn des Abrechnungszeitraums

umgesetzt.

(2) Neu eingestellte Arbeitnehmer kénnenbei ihrer Einstellung ebenfalls das Wahlrecht nach

§ 47 oder § 48 ausiiben.

(3) Arbeitnehmersind an ihre Wahl nach § 47 oder § 48 mindestens fur zwei Kalenderjahre

bzw. volle Abrechnungszeitraume gebunden. Einvernehmlich kann zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmerein vorzeitiger Wechsel des gewahiten Modells vereinbart werden.

(4) Die Wahlrechte nach § 47 und § 48 sind dergestalt kombinierbar, dass der Arbeitnehmer

sich fur eine Arbeitszeitreduktion nach § 47 um 52 Stunden und Anspruch auf zusatzlichen

Erholungsurlaub nach § 48 von 6 Tagen entscheiden kann.

§ 50

Verteilung der Arbeitszeit

(1) Die monatliche Arbeitszeit kann auf alle Tage der Woche einschlieRlich der Sonn- und

Feiertage verteilt werden, jedoch héchstens auf 261 Kalendertage im Jahr.

(2) Gema& § 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b, Nr. 4 Buchst. b und § 12 Nr. 2 ArbZG werden die

Ausgleichsfristen auf den jeweiligen Abrechnungszeitraum ausgedehnt.

(3) Die: Arbeitszeit ist jeweils im Rahmen der gesetzlich undtarifvertraglich ma&gebenden

Bestimmungen und unter Beachtung des § 87 BetrVG einzuteilen; dabeigilt insbesondere:

1. Die tagliche Arbeitszeit darf Uber 10 Stunden hinaus nur verlangert werden, wenn in die

Arbeitszeit regelma&ig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschafts-

dienst (§ 3 und § 6 Abs. 21.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a bzw. Nr. 4 Buchst. a ArbZG)fallt.

2. An Sonn- und gesetzlichen Wochenfeiertagen kann die Arbeitszeit (§ 3 bzw. § 6 Abs. 2

ArbZG) in vollkontinuierlichen Schichtbetrieben auf bis zu zwolf Stunden (auch ohne
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Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst) verlangert werden, wenn dadurch zusatzliche

freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden (§ 12 Satz 1 Nr. 4 ArbZG).

 

3. Arbeitnehmern sollen im Jahresabrechnungszeitraum (§ 42) mindestens 20 arbeitsfreie

Sonn- und Feiertage — und zwar grundsatzlich in Verbindung mit einer taglichen Ruhezeit —

gewahrt werden; im Monat sollen zwei Wochenenden (Kalendertage Samstag und Sonntag)

arbeitsfrei sein

4. Die Gesamtdauer der dem Arbeitnehmer wahrendeinertaglichen Arbeitszeit zu gewahren-

den Ruhepausendarf auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufgeteilt werden (§ 7 Abs. 1

Nr. 2 ArbZG), wenn zusammenhangende Ruhepausen(§ 4 ArbZG) aus betrieblichen Grunden

nicht gewahrt werden kénnen. Betriebliche Grinde, die eine Aufteilung der Gesamtpausen-

dauer auf Kurzpausen von angemessener Dauer(5 bis 14 Minuten) rechtfertigen, liegen dann

vor, wenn aufgrund der betrieblichen Ablaufe die Gewahrung mindestens 15 Minuten umfas-

sender Ruhepausennicht méglich ist. Dies betrifft insbesondere Tatigkeiten auf Einzelarbeits-

platzen, bei denen der Arbeitnehmerseinen Arbeitsplatz nur kurzzeitig verlassen kann, ohne

dasser sich dabei im Zustand der wachen Achtsamkeit befinden muss.

5. Unter Berticksichtigung betrieblicher Erfordernisse sollen Arbeitnehmer in der Regel nur an

durchschnittlich 5 Tagen je Wochezu arbeiten haben; dabeisoll die Arbeitszeit der regelmaBig

nur wahrend der Tageszeitspanne (6.00 Uhr bis 20.00 Uhr) eingesetzten Arbeitnehmergrund-

satzlich auf die Werktage, mdglichst jedoch auf die Wochentage Montag bis Freitag, verteilt

werden.

6. Die Arbeitszeit des Arbeitnehmers nach § 3 und § 6 ArbZG darf in 168 nacheinanderfol-

genden Stunden nach jedem Arbeitsbeginn planmaRig insgesamt 60 Stunden grundsatzlich

nicht Uberschreiten; aus betrieblichen Griinden darf jedoch mit Zustimmung des Betriebsrates

eine hdéhere regelmaRige Arbeitszeit je 168-Stunden-Zeitraum planmaRig bestimmt werden.

Satz 1 gilt nicht in unvorhergesehenenFallen.

7. Gema § 7 Abs. 1 Nr. 31.V.m. § 5 Abs. 1 ArbZGist es zulassig, die tagliche Ruhezeit auf 9

Stunden zu verkUrzen, grunds4tzlich jedoch nicht 6fter als zweimal hintereinander.

(4) Abweichungen von der geplanten Arbeitszeit werden bericksichtigt. Die Zeit fur die Erfas-

sung von Abweichungenvon der geplanten Arbeitszeit wird nicht auf das individuelle regelma-

Rige Jahresarbeitszeit-Soll angerechnet.

(5) Arbeitnehmern bereits zugesprochene Ruhezeiten oder Arbeitsbefreiungen gelten als ge-

wahrt, wennsie in die Zeit einer Erkrankung, eines Urlaubs odereiner Arbeitsbefreiung aus
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persénlichen Anlassenfallen. Aus betrieblichen Grunden ausgefallene Ruhezeiten sind nach

den jeweils ma&geblichen gesetzlichen und tarifvertraglichen Arbeitszeitschutzvorschriften

nachzugewahren.

(6) Bei Arbeitsversaumnis wegen der voriibergehenden Unméglichkeit der Arbeitsleistung

(z. B. Mangel an Roh- und Betriebsstoffen, Stromabschaltungen, Naturkatastropnen am

Wohn- oderArbeitsort oder auf dem Wege zum Arbeitsplatz) erhalten Arbeitnehmer fur jeweils

bis zu funf aufeinanderfolgende Tage Entgelt flr jeweils 1/261 des individuellen regelmafigen

Jahresarbeitszeit-Solls je Tag ohne Anrechnung von Arbeitszeit fortgezahit.

(7) Der Arbeitgeber kann bei Ausfall, Teilausfall oder Veranderung der zeitlichen Lage von

Arbeit dem Arbeitnehmer Arbeitszeit absagen. Wird der Arbeitnehmer

a) mehr als 24 Stunden vor Beginn der geplanten Schicht Uber den Ausfall / Teilausfall

informiert, erfolgt keine Anrechnung der abgesagten Arbeitszeit.

b) innerhalb von 24 Stunden vor Beginn der geplanten Schicht Uber den Ausfall / Teilaus-

fall / Veranderung derzeitlichen Lage informiert, wird der Zeitabschnitt der urspringlich

geplanten zeitlichen Lage der Schicht, der nicht mehr durch die zeitliche Lage der neu

geplanten Schicht abgedeckt wird, zu 50 Prozent angerechnet.

c) Wird nach sechs Uhr des Vortages oder nach dem spateren Ende der vorausgegan-

genenVorschicht, wenn diese bis 6.00 Uhr des Vortages begonnenhat, tiber den Aus-

fall einer Disposchichtinformiert, wird der Arbeitszeitwert der Disposchicht zu 50 Pro-

zent angerechnet.

d) nach Beginn der Schicht Uber den Ausfall / Teilausfall informiert, erfolgt neben der An-

rechnung dergeleisteten Arbeitszeit eine Anrechnung von 50 Prozent der ab-gesagten

Arbeitszeit. Ist die geleistete Arbeitszeit kirzer als 5 Stunden, werden 5 Stunden zu-

zuglich 50 Prozent der Uber 5 Stunden hinausgehenden abgesagten Arbeitszeit ange-

rechnet.

(8) 1.Dem Arbeitnehmersind mindestens 26 Ruhetage zu gewahren,die jeweils eine Ruhezeit

von mindestens 36 Stunden umfassen. Ruhezeiten von mindestens 72 Stunden konnen als 2

solcher Ruhetage gezahit werden. Mindestens 16 Ruhetage nach Satz 1 mUsseneinen vollen

Kalendertag umfassen.

2. Dem Arbeitnehmer sind mindestens 26 Ruhetage zu gewahren,die jeweils eine Ruhezeit

von mindestens 56 Stunden umfassen. Die Mindestdauer darf ausnahmsweise bis auf 48

Stunden verringert werden, wenn dies aus dringenden betrieblichen Bediirfnissen oderim In-

teresse des Arbeitnehmers geboten erscheint.
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3. Mindestens 12 der Ruhetage nach Nr. 2 sind dem Arbeitnehmer im Kalenderjahr als freies

 

Wochenende zu gewahren. Diese Ruhetage miissen einmalim Kalendermonat spatestens am

Freitag um 24 Uhr beginnen, durfen nicht vor Montag um 4 Uhr enden und musseneine Min-

destlange von 60 Stunden umfassen. Erstreckt sich das Wochenende Uber den Monatswech-

sel, wird es dem Kalendermonat zu-geschieden, zu dem der Freitag gehért.

Uber Satz 1 hinaussoll ein Ruhetag nach Nr. 2 als verlangertes Wochenende gewahrt werden.

Dieser Ruhetag muss spatestens am Samstag um 14 Uhr beginnen und darf nicht vor Montag

um 6 Uhr enden; hiervon kann aus dringendenbetrieblichen Bedurtnissen oder im Interesse

des Arbeitnehmers um héchstens 2 Stunden abgewichen werden.

4. Die Ruhetage sollen in Abstanden von héchstens 144 Stunden (beginnend mit der ersten

Schicht nach dem vorausgehenden Ruhetag) gewahrt werden. Ruhetage mit einer Ruhezeit

von 36 Stundensollen nicht mehr als zweimal hintereinander angesetzt werden.Die Betriebs-

parteien kénnen im gegenseitigen Einvernehmen hiervon abweichen.

(9) Die Gesamtanzahl der Ruhetage nach Abs. 8 versteht sich als Jahresbruttowert. Dem Ar-

beitnehmer bereits zugesprochene Ruhezeiten oder Arbeitsbefreiungen gelten als gewahrt,

wennsie in die Zeit einer Erkrankung, eines Urlaubs odereiner Arbeitsbefreiung aus person-

lichen Anlassenfallen. Aus betrieblichen Griinden ausgefallene Ruhezeiten sind nach den je-

weils mageblichen gesetzlichen und tarifvertraglichen Arbeitszeitschutzvorschriften nachzu-

gewahren. Die Regelungen des § 55 bleiben unberuhrt.

§ 51

Feiertagsarbeit und Freistellung von derArbeitspflicht

(1) Jeder Tag einer Arbeitsbefreiung mit Fortzahlung des Entgelts nach gesetzlichen oderta-

riflichen Bestimmungen wird im Arbeitszeitkonto der Arbeitnehmer mit der geplanten Arbeits-

zeit verrechnet. Wird nach Beantragung der Arbeitsbefreiung die Arbeitszeitverteilung so vor-

genommen,dassderTag, fiir den die Arbeitsbefreiung beantragt wurde, verteilungsfrei bleibt,

wird 1/261 desindividuellen regelmaRigen Jahresarbeitszeit-Solls flr diesen Tag verrechnet,

sofern es sich um einen Werktag von Montag bis Freitag handelt. Die Arbeitsbefreiung an dem

beantragten Tag nach Satz 1 ist keine Verteilungsanderung nach Satz 2.

(2) Erfolgt der Einsatz nach einem Turnusplan mit Schichtrahmen bzw. nach den entsprechen-

den Prinzipien wahrend sog. “Dispophasen” im Basis-Dienstplan, wird in den Fallen der Abs.

1 und 4 an den planma&ig mit Arbeit belegbaren Tagen jeweils 1/261 des individuellen
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regelmaRigen Jahresarbeitszeit-Solls angerechnet. An planmafig arbeitsfreien Tagen findet

dann keine Anrechnungstatt. PlanmaRig mit Arbeit belegbare bzw. arbeitsfreie Tage konnen

 

auf alle Wochentage fallen. Bei Anwendung dieser Anrechnungsregel sind 5 planma&ig mit

Arbeit belegbare und 2 planmafig arbeitsfreie Tage im Durchschnitt des Abrechnungszeit-

raums (ggf. nur wahrend der entsprechenden Phasen des Basis-Dienstplans) einzuteilen.

(3) Gesetzliche Wochenfeiertage, die auf die Tage Montag bis Freitag fallen, werden am Er-

eignistag neben dertatsachlich geleisteten Arbeitszeit auf dem Arbeitszeitkonto mit 1/261 des

individuellen regelmaRigen Jahresarbeitszeit-Solls verrechnet. Die am Sitz des Betriebs bzw.

am jeweiligen Arbeitsort geltenden Vorschriften Uber gesetzliche Wochenfeiertage sind fur die

Anwendung mafgeblich.

(4) Jeder Tag einer Arbeitsverhinderung wegen Arbeitsunfahigkeit wird mit der Dauer derfur

den jeweiligen Tag geplanten Arbeitszeit des Arbeitnehmers bewertet. Sofern fir einen Tag,

an dem ein arbeitsunfahiger Arbeitnehmergrundsatzlich zu arbeiten gehabt hatte, die geplante

Arbeitszeit nicht bestimmtist, sind die auf die Werktage Montagbis Freitag fallenden Tage der

Arbeitsunfahigkeit im Arbeitszeitkonto mit 1/261 des individuellen regelmaRigen Jahresarbeits-

zeit-Solls zu bewerten.

(5) In Fallen einer stundenweisen Arbeitsbefreiung mit Fortzahlung des Entgelts wird Arbeit-

nehmern mindestens die an diesem Tag tatsachlich geleistete Arbeitszeit angerechnet. Die

Zeitsumme der insgesamt anzurechnendenArbeitszeit darf jedoch die Dauerder fur den je-

weiligen Tag geplanten Arbeitsleistung nicht Ubersteigen.

(6) Bei Versaumnis von Arbeitszeit ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung und bei Arbeitsbe-

freiung ohne Fortzahlung des Entgelts verringert sich das individuelle Jahresarbeits-zeit-Soll

um die entsprechende Arbeitszeit.

§ 52

Uberzeitarbeit

(1) Uberzeit ist die Zeit, die vom Arbeitnehmerauf Anordnung Uberdasindividuelle regelma-

Rige Jahresarbeitszeit-Soll abziglich des Vortrags nach § 43 Abs. 5 geleistet wurde, ein-

schlieBlich der Zeit, die nach dentarifvertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen Zu ver-

rechnen bzw. anzurechnenist.

(2) Winscht der Arbeitnehmerstatt der Uberzeitzulage (§ 37) eine Zeitgutschrift, werden fur

jede Stunde Uberzeit am Ende des Abrechnungszeitraums 15 Minuten in das Langzeitkonto
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des Arbeitnehmers Ubertragen. Die Uberzeitzulage ist bereits vor dem Ende des Jahresab-

rechnungszeitraums am nachstméglichen Zahlitag zu zahlen.

(3) Fur den Arbeitnehmer, der seine Arbeitszeit in einem vorgegebenenbetrieblichen Rahmen

selbst einteilt, entsteht Keine Uber- bzw. Minderzeit, wenn der Abrechnungszeitraum endet

und er den vorgegebenenbetrieblichen Rahmen zu diesem Zeitpunkt wederUber-noch unter-

schritten hat. Erst bei angeordneter Uberschreitung des betrieblichen Rahmens gelten die

Bestimmungen des Abs.1.

§ 53

Tariflicher Regelungsvorbehalt

Zur Sicherung von Arbeitsplatzen kann durch freiwillige Betriebsvereinbarung, die der Zustim-

mungderTarifvertragsparteien bedarf, bestimmt werden, dass die regelmaRige Jahresarbeits-

zeit fur einzelne Funktionsbereiche, Teilbetriebe und/oder Gruppen von Arbeitnehmern unter

proportionaler Anpassung des Monatsentgelts abweichend vom tariflichen Arbeitszeitvolumen

festgelegt wird. Arbeitnehmer, deren regelmaBige Arbeitszeit sich nach Satz 1 bestimmt, sind

Vollzeitarbeitnehmer.

§ 54
Reduzierung der Arbeitszeit

Verlangt ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhaltnis langer als 6 Monate bestandenhat, dass

sein individuell vereinbartes Jahresarbeitszeit-Soll unter 1.827 Stunden im Kalenderjahr ver-

ringert wird, ist § 8 TZBfG zu beachten.

§ 55

Jahresruhezeitplan

(1) Auf Basis der entsprechendderbetrieblichen Regelungen durchgeftihrten Urlaubsplanung

ist vom Arbeitgeber fur den Arbeitnehmerfur den Zeitraum einer Jahresfahrplanperiode ein

verbindlicher Jahresruhezeitplan zu erstellen.

Dieser Jahresruhezeitplan enthalt
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a) mindestens 16 Ruhetage nach § 50 Abs. 8 Nr. 2, davon mindestens 8 Ruhetage nach

§ 50 Abs. 8 Nr. 3 Satz 1. Diese 16 Ruhetage sind so zu planen, dass sie auferhalb des ge-

 

planten Urlaubsliegen;

b) einen zusatzlichen Ruhetag nach § 50 Abs. 8 Nr. 3 Satz unmittelbar vor dem Hauptjahres-

urlaub und

c) mindestens 5 Ruhetage nach § 50 Abs.8 Nr.1.

Protokollnotizen zu b):

1. Der Arbeitnehmerteilt dem Arbeitgeber im Rahmen der Urlaubsplanung den Zeitraum, der

als Hauptiahresurlaub festgelegt wird, mit.

2. Teilt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber dies dem Arbeitgebernicht mit, legt der Arbeitgeber

den Zeitraum des Hauptjahresurlaubsfest.

(2) Zusatzlich zu Abs. 1 werdenin betrieblich festgelegten unterjahrigen Planungsperioden

insgesamt mindestens weitere 5 Ruhetage nach § 50 Abs. 8 Nr. 2 oder Nr. 3 jeweils anteilig

in den einzelnen Planungsperiodenverbindlich geplant.

(3) Von den verbindlich geplanten Ruhetagen nach Abs. 14 und Abs. 2 kann im Einvernehmen

mit dem Arbeitnehmer immer abgewichen werden.

§ 56

Zulagefiir Praxistrainer in der Tatigkeitsgruppe Zugbegleitdienst

(1) Arbeitnehmer,die in eine der Entgeltgruppen 2 bis 4 der Tatigkeitsgruppe Zugbegleitdienst

eingruppiert und denen Praxistrainertatigkeiten Ubertragen sind, erhalten fur iberdurchschnitt-

liche Leistungen im Zusammenhangmit dieser Tatigkeit eine Zulage fur Praxistraining.

(2) Die Zulage fur Praxistraining betragt pro tatsachlich geleisteter Schicht, die die Durchfth-

rung eines Trainings sowie dessen unmittelbare Vor- oder Nachbereitung zum Inhalt hat, 12,50

EUR.

(3) Die Zulagefur Praxistraining wird monatlich ermittelt und am Zahltag des nachsten Monats

gezahlit.
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(4) Die Zulage fur Praxistraining findet keine Berticksichtigung bei der Berechnung derFort-

 

zahlungsentgelte.

Protokollnotiz:

Anspruch auf die Zulage ftir Praxistraining besteht auch dann, wenn keine volle Schicht mit

Trainingsdurchfiihrung geleistet wird.

§ 57

Erschwerniszulagen und Wissensvermittlerpramie Instandhaltung

(1) Erschwerniszulagen werden nach Maf&gabe der Anlage 3 zur Abgeltung von Arbeits-

erschwernissen gezahlt, die deutlich Uber das berufsUbliche Ma& hinausgehen und auch nicht

bereits durch die Eingruppierung beriicksichtigt sind.

(2) Arbeitnehmer, die Auszubildende im Bereich Werkstatt beim Erwerb beruflicher und

betrieblicher Handlungsfahigkeit an Arbeitsplatzen anleiten (Wissensvermittlung) erhalten eine

Zulage in Héhe von 8,91 EUR pro Schicht, ab dem 1. November 2023 in Héhe von 9,36 EUR

und ab dem 1. August 2024 in Héhe von 9,83 EUR pro Schicht, in der die Wissensvermittlung

ausgeubtwird.

(3) Bestehen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung zur Wissensvermittlung

S
s

nach Abs.2 giinstigere betriebliche Regelungen, haben diese Vorrang gegentber dem An-

spruch auf Zahlung der Wissensvermittlerpramie. Die betreffenden Arbeitnehmerhabenin

diesem Fall ausschlieBlich einen Anspruch aus der giinstigeren betrieblichen Regelung und

nicht auf die Wissensvermittlungspramie.

Protokollnotizen zu Abs. 2:

- Leitet ein Arbeitnehmerin einer Schicht mehr als einen Auszubildenden in der Werkstatt

an, fallt die Wissensvermittlerpramie nur einmal an. Pro Auszubildendem ist die Wissensver-

mittlerpramie auf den einmaligen Betrag pro Schicht begrenzt.

- Die Tarifvertragsparteien stimmen darin iberein, dass das mit der Wissensvermittlung ver-

bundene besondere Engagementbei fachlich oder disziplinarisch Vorgesetzten bereits mit

dem Monatsentgelt abgegolten ist.

- Die Tarifvertragsparteien stimmen darin Uberein, dass der Schichtbegriff nicht nur die

Schichtarbeit, sondern auch den Arbeitstag erfasst.
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§ 58 ~

Zulage fiir Ausbildungslokomotivfiihrer

 

(1) Arbeitnehmer, die die Tatigkeit eines Ausbildungslokomotivfuhrers ausfuhren erhalten fur

tiberdurchschnittliche Leistungen im Zusammenhang mit dieser Tatigkeit eine Zulage Praxis-

training.

(2) Die Zulage fiir Praxistraining betragt pro tatsdchlich geleisteter Schicht, die die Durchfth-

rung eines Trainings sowie dessen unmittelbare Vor- oder Nachbereitung zum Inhalt hat, 12,50

EUR.

(3) Die Zulage fir die Praxistraining wird monatlich ermittelt und am Zahltag des nachsten

Monats gezahit.

(4) Die Zulage flr die Praxistraining findet keine Berticksichtigung bei der Berechnung der

Fortzahlungsentgelte.

Protokolinotiz:

Anspruch auf die Zulage ftir Praxistraining besteht auch dann, wenn keine volle Schicht mit

Trainingsdurchfihrung bzw. Trainingsentwicklung geleistet wird.

§ 59

Fahrzeit auf dem Triebfahrzeug

(1) Fahrzeit im Sinne dieser Regelung ist die Dauer der geplanten Tatigkeit, wahrend der der

Triebfahrzeugfuhrer die Verantwortung fur das Fahren eines Triebfahrzeugs tragt, ausgenom-

mendie Zeit, die fur das Auf- und Abriisten des Triebfahrzeugs eingeplant ist. Sie schlieRt die

geplanten Unterbrechungenein, in denen der Triebfahrzeugfiihrerftir das Fahren des Trieb-

fahrzeugs verantwortlich bleibt.

(2) Die Fahrzeit nach Abs. 1 darf bei einer Tagesschicht 9 Stunden und beieiner Nachtschicht,

die mit mindestens 3 Stundenin den Zeitraum 23.00 bis 06.00 Uhr fallt, 8 Stunden nicht Wber-

schreiten. Im S-Bahn Verkehr darf die Fahrzeit nach Abs. 1 unabhangig von der Schichtlage

8 Stunden nicht Uberschreiten.
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(3) Im Streckendienst darf die ununterbrochene Fahrzeit nach Abs. 1 auf dem Triebfahrzeug

 

5 1/2 Stunden nicht berschreiten. Die Fahrzeit gilt als unterbrochen, wenn die Unterbrechung

mindestens 10 Minuten andauert.

 

Abschnitt IV

Schlussbestimmungen
  

§ 60

Schlussbestimmungen

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Marz 2023 in Kraft.

(2) DieserTarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats,

fruhestens zum 30. November2024, schriftlich gekUndigt werden.

(3) Sollten Bestimmungen dieses Tarifvertrags ganz oderteilweise nicht rechtswirksam sein

oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchfulhrbarkeit spater verlieren, so soll hierdurch die Gul-

tigkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht berthrt werden. Die Tarifvertragsparteien verpflichten

sich, anstelle der unwirksamen oder undurchfuhrbaren Bestimmung eine Regelung zutreffen,

die - soweit rechtlich méglich -dem am nachsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder

nach dem Sinn und Zweckdes Vertrages gewollt hatten, sofern sie bei Abschluss dieses Ver-

trages die Unwirksamkeit oder Undurchfuhrbarkeit der Regelung erkannt hatten.

§ 61

Konfliktregelung

Treten im Zusammenhang mit der Einfiihrung dieses Tarifvertragsfur den Bereich des Trans-

portpersonals insbesondere im Zusammenhang mit den folgenden Jahresfahrplanwechseln

AnwendungsproblemeoderKonflikte auf, sind auf Verlangen einer Tarifvertragspartei gemein-

same Gesprache mit dem Ziel zu fuhren, sich kurzfristig Uber angemessene Manahmen zu

verstandigen.

Hannover,den 20. Juni 2023

G2. Cyt
7transdev Hannover GmbH Eisenbahn- und Verkehrsgéwerkschaft (EVG)

“ Bundesvorstand
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Anlage 1 zum Unternehmenstarifvertrag TDH

Entgeltgruppenverzeichnis TDH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG Beschreibung Beispiele

A Arbeitnehmer, die ein abgegrenztes Sachgebiet

|

Kundenbetreuer/Zugbegleiter ohne betriebliche

bearbeiten, zu dessen Ausibung eine mehr als

|

Aufgaben

vierwochige Anlernzeit erforderlichist. Mitarbeiter mit einfachen Verwaltungsaufgaben

B Arbeitnehmer, die ihr Sachgebiet selbstandig be-

|

Ausbildungs-Kundenbetreuer

arbeiten, zu dessen Austibung regelmaRig eine

|

Facharbeiter|

abgeschlossene berufsqualifizierende Fachaus- Sachbearbeiter|

bildung oder eine zweijahrige Berufsausbildung

im Sinne des Berufsbildungsgesetzes erforder-

lich ist

Cc Arbeitnehmer,die ein umfangreiches Sachgebiet

|

Triebfahrzeugftihrer FS B

selbstandig bearbeiten, wozu regelmaRig eine

|

Facharbeiter Il (z. B. Automatenbetreuer, Fach-

mindestens dreijahrige Berufsausbildung im

|

kraft Lagerlogistik)

Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder eine

|

SachbearbeiterIl

spezielle Fachausbildung erforderlichist. Mitarbeiter Werkstatt
Mitarbeiter Qualitat-Sicherung-Verkehr (QSV)

Mitarbeiter Qualitatssicherung Fahrgastinforma-

tion (QSFGI)

D Arbeitnehmer, die ein umfangreiches und Ausbildungs-Triebfahrzeugfihrer

schwieriges Sachgebiet selbstandig bearbeiten, FacharbeiterIll (z. B. Automatenbetreuer mit Kas-

das die Anforderungen von der EG C deutlich

|

senleitung, Vertriebstechniker)

ibersteigt, z. B. durch die Wahrnehmung von

|

Sachbearbeiter Ill (z. B. Disponent fur Material-

speziellen Uberwachungs- und Kontrollaufgaben wirtschaft, Teamkoordinator Lagerlogistik)

oder die AusUbung besonders verantwortungs- Stellvertretender Gruppenleiter Werkstatt

voller Tatigkeiten, wozu regelmaRig neben einer

|

Einkaufer

abgeschlossenen Berufsausbildung weitere Zu- Projektkoordinator

satzqualifikationen erforderlich sind. Mitarbeiter Abrechnung Eigenverkauf

Sachbearbeiter Qualitat
Vertriebsassistenz

Mitarbeiter EBE/Fahrpreisnacherhebung

E Arbeitnehmer, die ein umfangreiches und Lehr-Triebfanrzeugfuhrer

schwieriges Sachgebiet selbstandig bearbeiten, Personalkoordinatoren

das die Anforderungen von der EG D deutlich

|

Leitung Triebfahrzeugfuhrer

ubersteigt, wozu neben einer abgeschlossenen Lehr-Kundenbetreuer / Leitung Kundenbetreuer

Berufsausbildung weitere Zusatzqualifikationen

|

Disponenten (Arbeitnehmerin der Betriebssteue-

erforderlich sind. rung)

F Arbeitnehmer, die ein umfangreiches und

|

Gruppenleiter Werkstatt

schwieriges Sachgebiet selbstandig bearbeiten, Werkstattmeister

das die Anforderungen von der EG D deutlich

|

Notfall- und Infodisponenten

ubersteigt, z.B. durch die Wahrnehmung von Instandhaltungsplaner

Fuhrungsaufgaben- oder herausgehobenen Kon- Betriebsdisponenten

troll- oder Planungsaufgaben oder die AusUbung

|

Fahrzeugeinsatzplaner

besonders verantwortungsvoller Tatigkeiten,

wozu neben einer abgeschlossenen Berufsaus-

bildung weitere Zusatzqualifikationen bzw. eine

staatlich gepriifte Zusatzausbildung (z. B. IHK-

Meister) erforderlich sind.

G Dispatcher
Schichtleiter Betriebsdisposition

H Langfristdisponenten  
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Anlage 2 zum Unternehmenstarifvertrag TDH

Entgelttabellen TDH

 

Die folgende Entgelttabelle gilt fir diejenigen Arbeitnehmer, die sich im Rahmen des

Wahlmodells zweimalfur das Grundmodell der Entgelterhéhung nach § 24 Abs.2 Ein-

gangssatz, also wederfiir eine ArbeitszeitverkUrzung nach § 47 nochfur einen zusatz-

lichen Urlaub nach § 48 entschieden haben:

Ab dem 1. Dezember 2022 gelten folgende Tabellenwerte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Erfahrungs- Erfahrungs- Erfahrungs- Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

Entgelt- stufe 4 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 stufe 7

gruppe

0 bis <5 5 bis <10

|

10 bis <15

|

15 bis <20

|

20 bis <25

|

25 bis <30 >= 30

A 2.631 € 2.687 € 2.744 € 2.799 € 2.856 € 2.913 € 2.969 €

B 2.770€ 2.831 € 2.893 € 2.955 € 3.017 € 3.078 € 3.141 €

Cc 3.206 € 3.302 € 3.397 € 3.493 € 3.589 € 3.684 € 3.753 €

D 3.373 € 3.469 € 3.564 € 3.661 € 3.756 € 3.851 € 3.920 €

E 3.442 € 3.547 € 3.651 € 3.755 € 3.861 € 3.965 € 4.010 €

F 3.538 € 3.627 € 3.718 € 3.809 € 3.900 € 3.990 € 4.082 €

G 3.637 € 3.726 € 3.817 € 3.908 € 3.999 € 4.089 € A181€

H 3.740 € 3.830 € 3.920 € 4011 € 4.102€ 4.192 € 4.284 €
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Ab dem 1. November 2023 gelten folgende Tabellenwerte:

=yf e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfahrungs-

|

erfahrungs-

|

Ef@hrungs-

|

ertahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

Entgelt-

|

ufe 4 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 stufe 7

gruppe
Obis<5

|

5bis<10

|

10 bis <15

|

15 bis <20

|

20 bis <25

|

25bis<30

|

>= 30

A 2.921 € 2.977 € 3.034 € 3.089 € 3.146 € 3.203 € 3.259 €

B 3.060 € 3.121 € 3.183 € 3.245 € 3.307 € 3,368 € 3.431 €

Cc 3.496 € 3,592 € 3.687 € 3.783 € 3.879 € 3.974 € 4.043 €

D 3.663 € 3.759 € 3.854 € 3.951 € 4,046 € 4.141€ 4.210€

E 3.732 € 3.837 € 3.941 € 4.045 € 4,151 € 4.255 € 4.300 €

F 3.828 € 3.917 € 4.008 € 4,099 € 4.190 € 4.280 € 4.372 €

G 3.927 € AO016€ 4.107 € 4.198 € 4.289 € 4.379 € AA7T1€

H 4.030 € 4.120€ 4,.210€ 4.301 € 4,392 € 4.482 € 4.574 €

Ab dem 1. August 2024 gelten folgende Tabellenwerte:

Erfahrungs-| erfahrungs-

|

EMf@hrungs-

|

erahrungs-

|

Erfahrungs-| Erfahrungs-| Erfahrungs-
Entgelt-

|

ute 4 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 stufe 7

gruppe
Obis<5

|

5bis<10

|

10 bis <15

|

15 bis <20

|

20 bis <25

|

25bis<30

|

>= 30

A 3.051 € 3.107 € 3.164 € 3.219 € 3.276 € 3.333 € 3.389 €

B 3.190 € 3.251 € 3.313 € 3.375 € 3.437 € 3.498 € 3.561 €

Cc 3.626 € 3.722 € 3.817 € 3.913 € 4.009 € 4.104 € 4.173 €

D 3.793 € 3.889 € 3.984 € 4.081 € 4.176 € 4.271€ 4.340 €

E 3.862 € 3.967 € 4,071 € A.175€ 4.281 € 4.385 € 4.430 €

F 3.958 € 4.047 € 4.138 € 4,229 € 4.320 € AAIN€ 4.502 €

G 4.057 € 4.146 € 4.237 € 4.328 € 4419 € 4.509 € 4.601 €

H 4.160 € 4.250€ 4.340 € 4.431 € 4,522 € 4612€ 4.704 €        
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Anlage 2a zum Unternehmenstarifvertrag TDH

Entgelttabellen TDH

 

e Die folgende Entgelttabelle gilt fur diejenigen Arbeitnehmer,die sich im Rahmen des Wahlmo-

dells einmal fur das Grundmodell der Entgelterhdhung nach § 24 Abs. 2 Eingangssatz und dazu

fur eine Arbeitszeitverkirzung um 52 Stundenjahrlich nach § 47 oderfur 6 Tage zusatzlichen

Urlaub nach § 48 entschieden haben:

Ab dem 1. Dezember 2022 gelten folgende Tabellenwerte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Erfahrungs- Erfahrungs- Erfahrungs- Erfahrungs-

|

Erfahrungs- | Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

Entgelt- stufe 4 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 stufe 7

gruppe
0 bis <5 5 bis <10

|

10 bis <15

|

15 bis <20

|

20 bis <25

|

25 bis <30 >= 30

A 2.565 € 2.619 € 2.674 € 2.129 € 2.784 € 2.839 € 2.894 €

B 2.699 € 2.760 € 2.820 € 2.880 € 2.941 € 3.000 € 3.062 €

Cc 3.125 € 3.218 € 3.311 € 3.405 € 3.498 € 3.591 € 3.658 €

D 3.288 € 3.381 € 3.474 € 3.569 € 3.661 € 3.754 € 3.821 €

E 3.354 € 3.457 € 3.559 € 3.660 € 3.763 € 3.864 € 3.909 €

F 3.448 € 3,535 € 3.624 € 3.712 € 3.801 € 3,889 € 3.978 €

G 3.544 € 3.632 € 3.721 € 3.809 € 3.898 € 3.985 € 4.075€

H 3.645 € 3.733 € 3.821 € 3.910 € 3.998 € 4.086 € 4.175€

 

=
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Ab dem 1. November 2023 gelten folgende Tabellenwerte:

=VG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfahrungs-

|

-tahrungs-

|

Ef@hrungs:

|

ertahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-| Erfahrungs-

Entgelt- |fe 4 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 stufe 7

gruppe
0 bis <5 5 bis <10

|

10 bis <15

|

15 bis <20

|

20 bis <25

|

25 bis <30 > = 30

A 2.847 € 2.902 € 2.958 € 3.011 € 3.067 € 3.122 € 3.177 €

B 2.983 € 3.042 € 3.103 € 3.163 € 3.224 € 3.283 € 3.345 €

Cc 3.408 € 3.501 € 3.594 € 3.688 € 3.781 € 3.874 € 3.941 €

D 3.571 € 3.664 € 3.757 € 3.851 € 3.944 € 4.037 € 4.104€

E 3.638 € 3.740 € 3.842 € 3.943 € 4.046 € 4.148 € 4.192 €

F 3.731 € 3.818 € 3.907 € 3.996 € 4.084 € 4.172€ 4.262 €

G 3.828 € 3.915€ 4.003 € 4.092 € 4.181 € 4.269 € 4.358 €

H 3.928 € 4.016 € 4,.104€ 4.193 € 4.281 € 4.369 € 4.459 €

Ab dem 1. August 2024 gelten folgende Tabellenwerte:

Erfahrungs-| -tahrungs-

|

EM@hrungs-

|

erfahrungs-| Erfahrungs-

|

Erfahrungs- | Erfahrungs-

Entgelt-

|

ufe 4 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 stufe 7

gruppe
0 bis <5 5 bis <10

|

10 bis <15

|

15 bis <20

|

20 bis <25

|

25 bis <30 >= 30

A 2.974 € 3.029 € 3.084 € 3.138 € 3.193 € 3.249 € 3.304 €

B 3.110 € 3.169 € 3.230 € 3.290 € 3.350 € 3.410 € 3471 €

Cc 3.535 € 3.628 € 3.721 € 3.814 € 3.908 € 4.000 € 4.068 €

D 3.697 € 3.791 € 3.884 € 3.978 € 4.071 € 4.163 € 4.231 €

E 3.765 € 3.867 € 3.968 € 4.070 € 4173 € 4.274€ 4.318 €

F 3.858 € 3.945 € 4.034 € 4.122 € 4.211 € 4.299 € 4.388 €

G 3.955 € 4.041 € 4.130 € 4.219€ 4.308 € 4.395 € 4,485 €

H 4.055 € 4.143 € 4.231€ 4.319 € 4.408 € 4.496 € 4.585 €        
 

dhe
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Anlage 2b zum Unternehmenstarifvertrag TDH

 

Entgelttabellen TDH

e Die folgende Entgelttabelle gilt fiir diejenigen Arbeitnehmer,die sich im Rahmen des Wahlmodells

fur eine Arbeitszeitverkirzung um 104 Stundenjahrlich nach § 47 oderfur 12 Tage zusatzlichen

Urlaub nach § 48 oderfiir eine ArbeitszeitverkUrzung um 52 Stunden jahrlich nach § 47 und 6

Tage zusatzlichen Urlaub nach § 48 entschieden haben:

Ab dem 1. Dezember 2022 gelten folgende Tabellenwerte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Erfahrungs- Erfahrungs- Erfahrungs- Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

Entgelt- stufe 4 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 stufe 7

gruppe

0 bis <5 5 bis <10

|

10 bis <15

|

15 bis <20

|

20 bis <25

|

25 bis <30 >= 30

A 2.501 € 2.554 € 2.608 € 2.661 € 2.715€ 2.769 € 2.822 €

B 2.633 € 2.692 € 2.750 € 2.809 € 2.868 € 2.926 € 2.986 €

c 3.048 € 3.139 € 3.229 € 3.320 € 3.412 € 3.502 € 3.568 €

D 3.207 € 3.298 € 3.388 € 3.480 € 3.571 € 3.661 € 3.727 €

E 3.271 € 3.371 € 3.471 € 3.570 € 3.670 € 3.769 € 3.812 €

F 3.363 € 3.448 € 3.534 € 3.621 € 3.707 € 3.792 € 3.880 €

G 3.457 € 3.542 € 3.629 € 3.715 € 3.801 € 3.887 € 3.974 €

H 3.555 € 3.640 € 3.727 € 3.813 € 3.899 € 3.985 € 4.072 €
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Ab dem 1. November 2023 gelten folgende Tabellenwerte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfahrungs-| -fahrungs-

|

Ef@hrungs-

|

ertahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

Entgelt-

|

ufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 stufe 7

gruppe
Obis<5

|

5bis<10

|

10 bis <15

|

15 bis <20

|

20 bis <25

|

25 bis<30

|

>= 30

A 2.777 € 2.830 € 2.885 € 2.937 € 2.991 € 3.045 € 3.098 €

B 2.909 € 2.967 € 3.026 € 3.085 € 3.144 € 3.202 € 3.262 €

Cc 3.324 € 3.415 € 3.505 € 3.597 € 3.688 € 3.778 € 3.844 €

D 3.482 € 3.574 € 3.664 € 3.756 € 3.847 € 3.937 € 4.002 €

E 3.548 € 3.648 € 3.747 € 3.846 € 3.946 € 4.045 € 4.088 €

F 3.639 € 3.724 € 3.810 € 3.897 € 3.983 € 4.069 € 4.156 €

G 3.733 € 3.818 € 3.904 € 3.991 € 4.077 € 4.163 € 4.250 €

H 3.831 € 3.917 € 4.002 € 4.089 € 4.175€ 4.261 € 4.348 €

Ab dem1. August 2024 gelten folgende Tabellenwerte

Erfahrungs-

|

-rahrungs-

|

Et@hrungs-

|

e-fahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

|

Erfahrungs-

Entgelt- stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 stufe 6 stufe 7

gruppe
Obis<5

|

5bis<10

|

10 bis <15

|

15 bis <20

|

20 bis <25

|

25bis<30

|

>= 30

A 2.901 € 2.954 € 3.008 € 3.060 € 3.115€ 3.169 € 3.222 €

B 3.033 € 3.091 € 3.150 € 3.209 € 3.268 € 3.326 € 3.385 €

Cc 3.447 € 3.539 € 3.629 € 3.720 € 3.811 € 3.902 € 3.967 €

D 3.606 € 3.697 € 3.788 € 3.880 € 3.970 € 4.060 € 4.126 €

E 3.672 € 3.771€ 3.870 € 3.969 € 4.070 € 4.169 € 4.212 €

F 3.763 € 3.847 € 3.934 € 4.020 € 4.107 € 4.193 € 4,280 €

G 3.857 € 3.942 € 4.028 € 4.115€ 4.201 € 4.287 € 4.374€

H 3.955 € 4.040 € 4.126 € 4.212€ 4.299 € 4.385 € 4.472 €        
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Anlage 2c zum Unternehmenstarifvertrag TDH

bleibt frei
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Anlage 3

Erschwerniszulagen

Zurzeit nicht belegt
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Anlage 4

WahlImodell: Fester Plan

§1 Reglungen zum Jahresplan

(1) Erster Schritt Jahresplanung: Jahresruhetags- und Urlaubsplan

Vom Arbeitgeberist fur jeden Arbeitnehmerflr den Zeitraum eines Kalenderjahres ein

verbindlicher Jahresruhetags- und Urlaubsplan zuerstellen. Dieserist dem Arbeitnehmer

spatestens bis zum 30. Novemberdes Vorjahres bekannt zu geben.

Dieser Jahresruhetags- und Urlaubsplan enthalt:

a) den im Rahmen der Urlaubsplanung festgelegten Urlaub, inkl. der im Urlaub befindlichen

Wochenenden:dabeisoll die Urlaubsplanung bis 31. Oktober abgeschlossen sein;

b) arbeitsfreie Tage von Teilzeitarbeitnehmern im Rahmeneiner Festlegung derindividuel-

len Arbeitszeitverteilung

sowie auBerhalb des Urlaubs:

C) mindestens zwolf freie Wochenenden (Kalendertage Samstag und Sonntag; Mindest-

lange 60 Stunden; beginnend spatestens am Freitag um 24:00 Uhr und endend fruhes-

tens am Montag um 4:00 Uhr) im Kalenderjahr (inkl. eines tarifvertraglich geregelten Wo-

chenendesvor dem Hauptjahresurlaub),

d) mindestens sechs weitere freie Samstage, Sonn- oderFeiertage jeweils als Kalendertage

mit einer Mindestlange von 48 Stunden,

e) mindestensfiinf weitere freie Kalendertage mit einer Mindestlange von 48 Stunden

sowie im Anschluss daran zu planendearbeitsfreie Tage im Rahmen von Blockfreizeiten:

f) zum Uberstundenabbau und

g) in Modellen zur Arbeitszeitreduzierung fur altere Arbeitnehmer.

Vom verbindlichen Jahresruhetags- und Urlaubsplan kann nur im Einvernehmen mit dem

Arbeitnehmer abgewichen werden.

(1a) Jahresplan und Gesonderte Feiertagsplanung

a) Vom Arbeitgeberist fur jeden Arbeitnehmerfur den Zeitraum eines Fahrplanjahres (vom

Fahrplanwechsel im Dezemberbis zum Fahrplanwechsel im Dezemberdes Folgejahres)

ein Jahresplan zu erstellen, welcher der Mitbestimmung des Betriebsrates nach § 87 Abs.

4 Nr. 2 BetrVG unterliegt. Dieser ist dem Arbeitnehmerspatestens bis zum 30. November

bekannt zu geben. Der Jahresplan muss mindestens folgende Planungselemente enthal-

ten:

aa) Alle Planungselemente des Jahresruhetags- und Urlaubsplans gem. Abs.1, jeweils mit

ihrer tarifvertraglich vorgesehenen Mindestdauer und deren exaktem Beginn und Ende.

Die Konkretisierung dieser Ruhetage erfolgt in der Monats- bzw. Wochenplanung gem.

Abs. 2 und 3.
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bb) Samtliche weitere Ruhetage gem. § 2 Mindestnormen zur Ruhetagsgestaltung i. V. m.

den erganzenden Regelungen im Unternehmenstarifvertrag TDH gem.§ 2 Abs. 14 sowie

sich ggf. weitere aus der SchichtanzahloderArbeitszeit ergebende Ruhetage, jeweils mit

ihrer tarifvertraglich vorgesehenen Mindestdauer und deren exaktem Beginn und Ende.

Auf Buchst. b) Satz 2 wird hingewiesen.

 

cc) Konkrete Schichten oder mindestens Schichtlagen mit einem geplanten Arbeitszeitwert.

Die konkrete Ausgestaltung der Schichtlagen ist durch die Betriebsparteien zu vereinba-

ren. Auf Buchst. b) Satz 2 wird hingewiesen.

dd) Alle bei der Erstellung des Jahresplans bekannten Abwesenheitszeiten des Arbeitneh-

mers (z. B. RFU, Bahnarzt, Ausbildung, personlich Anlasse, soweit der Arbeitnehmer

diese bekannt gibt). Regelungen zur BerUcksichtigung von Arbeitnehmerwitinschensind

von den Betriebsparteien zu treffen. Kurzfristige unterjahrige FreistellungswUnsche der

Arbeitnehmerbleiben hiervon unberihrt. Auf Buchst. b) Satz 2 wird hingewiesen.

ee) _Individuell verbindliche Elemente des Jahresruhetags- und Urlaubsplans gem. Abs. 1 sol-

len gesondert gekennzeichnetsein.

b) Der Jahresplan bildet die Ausgangssituation fur die Monats- und Wochenplanung nach

Abs. 2 und 3. Dabei kann bis zur Bekanntgabe der jeweiligen Monatsplanungbei Bedarf

von den Planungselementen nach Buchst. a) Doppelbuchst. bb), cc) und dd). im Rahmen

der Mitbestimmung abgewichen werden. Es besteht insoweit kein individueller Zustim-

mungsvorbehalt des Arbeitnehmers vor Bekanntgabe der Monatsplanung. Auf Abs.1 letz-

ter Satz wird hingewiesen.

C) Der Jahresplan ist dem Arbeitnehmerin einem nachtraglich nicht abanderbaren Format

(z. B. pdf-Datei, Ausdruck auf Papier) zu Ubermittein, so dass dieser die Festlegungen

der Jahresschichtplanung mit der spateren tatsachlichen Disposition abgleichen kann.

d) Der Jahresplanist auf Basis der bisherigen Erfahrungen und dem voraussichtlichen Leis-

tungsvolumen im Planungszeitraum so realistisch wie mdglich aufzustellen.

e) Bis zum 1. November werden dem Arbeitnehmerfur den Zeitraum 24, Dezemberdes fd.

Jahres bis einschlie@lich 1. Januar des folgenden Jahresdie fur diesen Zeitraum verbind-

lichen Freistellungen bekannt gegeben. Darin enthalten sind die sich aus dem Jahresru-

hetags- und Urlaubsplan bereits ergebenden Freistellungen, wie auch die tbernommenen

und ggf. angepassten Freistellungen aus dem Jahresplan sowie die zu diesem Zeitpunkt

auf Basis der zu erwartenden Schichten auf betrieblicher Ebene bereits bekannten Zu-

satzlichen Freistellungen.

(2) Zweiter Schritt Monatsplanung: Verbindliche Ruhetage/Ruhezeiten

Der tarifvertragliche Jahresruhetags- und Urlaubsplan mit seinen verbindlich geregelten

Freistellungen bildet die Ausgangssituation fir die Schichtplanung.

In der Schichtplanung wird die Arbeitszeit fur mehrere Kalenderwochen eines Kalender-

monatsin einem Wochenrhythmus geplant. Dabei sind die nochnicht im Jahresruhe-tags-

und Urlaubsplan verplanten freien Sonn- und Feiertage sowie sonstige Ruhetage/Ruhe-

zeiten und Ersatzruhetage fur Wochenfeiertage in die Schichtplanung einzuarbeiten.

Dabei sind folgende Regelungen zu beachten:

a) Die Schichtplanung wird dem Arbeitnehmer mindestens zwei Wochen im Vorausfiir die

nachfolgenden Kalenderwocheneines Kalendermonats bekannt gegeben. Sieist fur die-

sen Zeitraum fir den zeitlichen Rahmen der Arbeitseinsatze als Arbeitszeitplanung ver-

bindlich. Zeiten auRerhalb dieses Rahmens gelten als verbindlich zugesagte Ruhe-

tage/Ruhezeiten.

a
QB
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Protokollnotiz:

Fur den Arbeitnehmersoll unabhangig von der Lage der einzeinen Planungsphasen der

Kalendermonatals geplanter Zeitraum erkennbarsein.

b) In die Schichtplanung werdendie zum Zeitpunktihrer Erstellung bekannten Schichten mit

ihrem Beginn und Ende eingearbeitet.

C) In der Schichtplanung kénnen diese Schichten von einem maximal zweistiindigen

Schichtrahmen umgeben werden, derflexibel auf Zeiten vor und/oder nach der Schicht

aufgeteilt werden kann. Der Schichtrahmen darf die Dauer der geplanten Schicht nicht

um mehr als zwei Stunden und insgesamt 14 Stunden nicht Uberschreiten. Beginn und

Ende des Schichtrahmenssind ebenfalls in dieser Schicht-planung festzulegen. Zwischen

zwei Schichtrahmenist eine Ruhezeit zu planen.

d) In die Schichtplanung werden ebenfalls alle bekannten Abwesenheiten des Arbeitneh-

mers und Vertretungen anderer Arbeitnehmer eingearbeitet, um eine groRtmdgliche Sta-

bilitat der Schichtplanung zu erreichen.

e) Fur den notwendigen Vertretungsbedarf sowie fur Schichten, deren zeitliche Lage nicht

rechtzeitig vor dem Zeitpunkt der Ausubung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats

bekannt ist, werden Dispositionszeitraume in der mitzubestimmenden Schichtplanung

hinterlegt. Dispositionszeitraume kénnen in Form von Disposchichten, Dispotagen oder

Dispophasen gestaltet werden. Dispositionszeitraume sind mit einem Arbeitszeitwert,

mindestens dem arbeitstaglichen Durchschnitt der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit, zu pla-

nen.

Protokollnotiz:

Die regelmaBige monatliche Arbeitszeit des Vollzeitarbeitnehmers betragt ausschlieBlich

der Ruhepausen durchschnittlich 169,65 Stunden im Monat. Die regelmaBige Arbeitszeit

eines Kalendermonats errechnetsich mit der Anzahl der in den Kalendermonatfallenden

Arbeitstage, multipliziert mit 7,8 Stunden.

f) Die Anzahl der Schichten innerhalb der Dispositionszeitraumeist auf maximal 20 Prozent

aller monatlichen Schichten des Arbeitnehmers beschrankt.

Q) Dispositionszeitraume kénnen auch ungleichmakig auf die Arbeitnehmerverteilt werden,

soweit dies dem erklarten Wunsch des Arbeitnehmers entspricht.

(3) Dritter Schritt: Pers6nliche Planungssicherheit — Verbindliche Schichtplanung (Wo-

chen-planung)

Im dritten Schritt wird die Schichtplanung verbindlich konkretisiert. Dabei sind folgende

Regelungen zu beachten:

a) Dem Arbeitnehmerist so fruh wie méglich, spatestens vier Tage (analog § 12 Abs. 3

TzBfG) vor Beginn des jeweiligen Schichtrahmens,die verbindliche Schicht mitzuteilen.

Nach Mitteilung der verbindlichen Schicht entfallt der Schichtrahmen.

b) Auchfur Dispositionszeitraumegilt, dass die konkrete Schicht dem Arbeitnehmerso friih

wie méglich im Sinne des Buchst. a) bekannt zu gebensind. Ist dies nicht méglich, so

kann die Frist zur Bekanntgabe aller konkreten Schichten innerhalb des Dispositionszeit-

raums reduziert werden. Die Bekanntgabe muss spatestens zum Ende derletzten

Schicht, mindestens jedoch 24 Stunden vor Beginn des Dispositionszeitraums erfolgen.

Sind wahrend eines Dispositionszeitraums auswartige Ubernachtungen zu erwarten, so

ist dies dem Arbeitnehmerebenfalls innerhalb der vorgenannten Fristen anzuzeigen.
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Cc) Abweichungen von dieser Schichtplanung, welche in verbindlich gewordene Ruhezei-

ten/Ruhetage des Arbeitnehmerseingreifen, konnen nur mit Zustimmung des Arbeitneh-

mers vorgenommenwerden.

d) Eine Absage in Form von Ausfall oder Teilausfall von Arbeit bleibt im Rahmen der nach-

stehendentarifvertraglichen Regelung (vgl. Abs. 5) méglich.

(4) Alle vorgenannten Planungsschritte unterliegen der Mitbestimmung des Betriebsrats

gem. § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG.

Im Rahmen der Austibung seines Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG

pruft der Betriebsrat in Bezug auf den zweiten und dritten Schritt jeweils auch die Gestal-

tung der Dispositionszeitraume als Voraussetzungfur die Erteilung seiner Zustimmung Zu

den vorgelegten Schichtplanen.

(5) Der Arbeitgeber kann bei Ausfall, Teilausfall oder Veranderung derzeitlichen Lage von

Arbeit dem ArbeitnehmerArbeitszeit absagen. Wird der Arbeitnehmer

a) mehr als 24 Stunden vor Beginn der geplanten Schicht Uber den Ausfall / Teilausfall in-

formiert, erfolgt keine Anrechnung der abgesagten Arbeitszeit.

b) innerhalb von 24 Stunden vor Beginn der geplanten Schicht Uber den Ausfall / Teilausfall

/ Veranderung derzeitlichen Lage informiert, wird der Zeitabschnitt der ursprunglich ge-

planten zeitlichen Lage der Schicht, der nicht mehr durch die zeitliche Lage der neu ge-

planten Schicht abgedeckt wird, zu 50 Prozent angerechnet.

C) erst nach sechs Uhr des Vortages oder nach dem spateren Ende der vorausgegangenen

Vorschicht, wenn diese bis 6:00 Uhr des Vortages begonnen hat, Uber den Ausfall von

Arbeit innerhalb eines Dispositionszeitraums informiert, wird der Arbeitszeitwert entspre-

chend Abs. 2 Buchst. e) zu 50 Prozent angerechnet.

d) nach Beginn der Schicht tiber den Ausfall / Teilausfall informiert, erfolgt neben der An-

rechnung der geleisteten Arbeitszeit eine Anrechnung von 50 Prozent der abgesagten

Arbeitszeit. Ist die geleistete Arbeitszeit kurzer als sechs Stunden, wer-den sechs Stun-

den zuztiglich 50 Prozent der Uber sechs Stunden hinausgehen-den abgesagten Arbeits-

zeit angerechnet.

§2 Mindestnormenzur Ruhetagsgestaltung

(1) Dem Arbeitnehmersind im Kalenderjahr mindestens 26 Ruhetage zu gewahren,die je-

weils eine Ruhezeit von mindestens 36 Stunden umfassen. Ruhezeiten von mindestens

72 Stunden kénnenals zwei solcher Ruhetage gezahit werden.

(2) Dem Arbeitnehmersind im Kalenderjahr mindestens 26 Ruhetage zu gewahren,die je-

weils eine Ruhezeit von mindestens 56 Stunden umfassen. Die Mindestdauer darf aus-

nahmsweise bis auf 48 Stunden verringert werden, wenn dies aus dringendenbetriebli-

chen Bedlirfnissen oder im Interesse des Arbeitnehmers geboten erscheint.

(3)

|

Mindestens zwolf der Ruhetage nach Abs. 2 sind dem Arbeitnehmerim Kalenderjahrals

freies Wochenende zu gewahren. Diese Ruhetage miissen einmal im Kalendermonat

spatestens am Freitag um 24:00 Uhr beginnen, durfen nicht vor Montag um 4:00 Uhr

enden und mlssen eine Mindestlange von 60 Stunden umfassen. Erstreckt sich das Wo-

chenende tiber den Monatswechsel, wird es dem Kalendermonat zugeschieden, zu dem

der Freitag gehért.

(4) Die Ruhetage sollen in Abstanden von hdchstens 144 Stunden (beginnend mit der ersten

Schicht nach dem vorausgehenden Ruhetag) gewahrt werden. Ruhetage mit einer Ruhe-

zeit von 36 Stunden sollen nicht mehr als zweimal hintereinander angesetzt wer-den. Die

Betriebsparteien kénnen im gegenseitigen Einvernehmen hiervon abweichen.
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Nacheiner Arbeitsphase,die [anger als 120 Stunden dauert oder in der mehr als 40 Stun-

den Arbeitszeit in Schichten angerechnet wurde, muss ein Ruhetag mit einer Mindest-

lange von 48 Stunden folgen.

 

Im Jahr sollen 20 Ruhetage auf Sonn- und Feiertage gelegt werden, sie mUssen den

ganzen Sonn- bzw.Feiertag einschlieBen.

Die Gesamtzahl der Ruhetage nach Abs.1 bis 5 versteht sich als Jahresbruttowert. Die

Regelungen zum Jahresruhetags- und Urlaubsplan nach §1 Abs. 2 bleiben hiervon unbe-

ruhrt.


