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Abs. Absatz
Art. Artikel
Bst. Buchstabe

CHF Schweizer Franken
EAV Ei nzelarbeitsvertrao
EO Erwerbsersatzordn unq

EOG Bundesgesetz vom 25. September '1952 0ber den Erwerbsersatz fOr Dienstleistende und

bei M utterschaft (Erwerbsersatzqesetz) (SR 834. 1 )

t ./tf und foloende / und fortfolqende
GAV Gesamtarbeitsvertraq
OR Obliqatione nrecht
PEKO Personalkommission

zrtt Tiffer

Abkti rzu n gsverzeich n i s

1. Geltungsbereich

1.1 Betrieblicher und perscinlicher Geltungsbereich
lDieser Gesamtarbeitsvertrag (GAV) gilt fUr die Mitarbeitenden der SPS Switzerland AG (nachfolgend

Arbeitgeberin), die in einem Arbeitsverhdltnis gemiiss Art. 319 ff. OR stehen.
2Fur die Mitarbeitenden, die Mitglied einer vertragsschliessenden Gewerkschaft sind, gilt der GAV

unmittelbar. Frlr die Ubrigen Mitarbeitenden gelten die normativen Bestimmungen dieses GAV gesttitzt
auf den Einzelarbeitsvertrag (EAV).

1.2 Ausnahmen
Vom Geltungsbereich ausgenommen sind:

a. Mitglieder der Geschijftsleitung und Angehorige des hdheren Kaders (Top Kader und Oberes

Kader)

b. Ubrige Angehdrige des Kaders (Mittleres Kader Stufe 1-3)

c. Lernende sowie Praktikantinnen und Praktikanten

d. Mitarbeitende mit einem Beschdftigungsgrad bis und mit 10 Prozent

2. Arbeitsvertragliche (normative) Bestimmungen

2.1 Allgemeines
lEnthiilt dieser GAV keine Regelung, sind insbesondere die Bestimmungen des OR anwendbar.
2Die Arbeitgeberin schliesst mit den Mitarbeitenden im Geltungsbereich dieses GAV einen schriftlichen
EAV ab. Dieser GAV bildet einen integrierenden Bestandteil des EAV. lm EAV sind mindestens geregelt:

- der Beginn des Arbeitsverhdltnisses

- bei befristetem Arbeitsverhdltnis: die Dauer

- der Beschdftigungsgrad

- die Taitigkeit (Funktion)

- der Lohn
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- das Anstellungsdatum

- der Arbeitsort

- die Kundigungsfrist, falls sie lSnger ist als in Ztff .2.24.2 vorgesehen
3Die Mitarbeitenden erhalten beim Abschluss des EAV ein Exemplar dieses GAV ausgehdndigt und
bestiitigen den Erhalt mit ihrer Unterschrift. Jede Anderung dieses GAV fUhrt grundsiitzlich automatisch
zu einer Anpassung des Arbeitsverhdltnisses. Bei einer Verschlechterung erfolgt die Anpassung unter
Einhaltung der KUndigungsfristen. Die Arbeitgeberin informiert die Mitarbeitenden so frrihzeitig wie
moglich uber die Anderungen dieses GAV.
aDie Anstellungsjahre bei anderen Unternehmen der SPS-Gruppe und bei dem Unternehmen, von
welchem die Arbeitgeberin die Mitarbeitenden ribernommen hat, werden unter der Bedingung
angerechnet, dass zwischen einer solchen Anstellung und der Anstellung bei der Arbeitgeberin kein
Unterbruch von mehr als sechs Monaten besteht.
5Die Anstellung kann vom lnhalt des Strafregisterauszugs sowie von einer medizinischen
Eignungsabkldrung abhiingig gemacht werden. Die Arbeitgeberin ist bei Bedarf berechtigt, weitere
Dokumente wie beispielsweise einen Betreibungsregisterauszug einzufordern und das Zustandekommen
des Arbeitsverhdltnisses vom Resultat dieser Abkl;irungen abhiingig zu machen.
6Die Weiterbeschiiftigung kann vom lnhalt des Strafregisterauszugs sowie von einer medizinischen
Eignungsabkliirung abhtingig gemacht werden, wenn dies betrieblich notwendig oder gesetzlich
vorgeschrieben ist.
TBei Funktionswechseln ist Abs. 6 analog anwendbar, sofern die Abkliirungen im Zusammenhang mit der
neuen Teitigkeit stehen und betrieblich notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben sind.

2.2 Probezeit
lDie Probezeit betriigt drei Monate. lm EAV kann eine kUrzere Probezeit oder ein Verzicht vereinbart
werden.
2Bei Funktionswechseln innerhalb von SPS Switzerland AG wird keine Probezeit vereinbart.

2.3 Befristete Arbeitsverh5ltnisse
lArbeitgeberin und Mitarbeitende kdnnen im EAV eine Befristung des Arbeitsverhriltnisses vereinbaren.
2Befristete Arbeitsverhtiltnisse durfen fUr eine Dauer von maximal 18 Monaten eingegangen werden.
Werden die Arbeitsverhiiltnisse tiber diese Dauer weitergefUhrt, gelten sie als unbefristet.
3Befristete Arbeitsverhdltnisse drirfen hochstens einmal mit Befristung verldngert werden, wobei die
Gesamtdauer von 1B Monaten nicht Uberschritten werden darf.
aUberschreitet der Unterbruch zwischen dem Ende des vorangehenden und dem Beginn des folgenden
Arbeitsverhailtnisses die Dauer von zwei Monaten, so kann das folgende befristete Arbeitsverhdltnis
wiederum maximal 1B Monate dauern. Die Aneinanderreihung mehrerer befristeter Arbeitsverhdltnisse
setzt in jedem Fall einen sachlichen Grund voraus.
sAbs. 3 ist nicht anwendbar, wenn sich die mit einzelnen befristeten Arbeitsvertrdgen ubertragenen
Aufgaben erheblich unterscheiden.

2.4 Arbeitsort
1lm EAV wird ein Arbeitsort festgelegt.
2Wird die Arbeitsleistung ausserhalb des Arbeitsortes gemdss Abs. 1 erbracht und fiillt dadurch die
Wegzeit ldnger als ublich aus, so stellt die zeitliche Differenz zur normalen Wegzeit Arbeitszeit dar,

7



2.5 Auslagenersatz
Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat Anspruch auf Ersatz der ihr/ihm entstandenen ausgewiesenen
Spesen und Auslagen. Die Einzelheiten sind im Spesenreglement geregelt.

2.6 Arbeitszeit

2.6.1 Arbeitszeiterfassung
Die Arbeitgeberin sorgt f0r eine geeignete Erfassung der individuellen Arbeitszeiten durch die
Mitarbeitenden, sodass die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie der Vorgaben dieses GAV
riberprrifbar sind.

2.6.2 W6chentlicheArbeitszeit
lDie normale durchschnittliche wochentliche Arbeitszeit betrdgt 41 Stunden. Sie wird im Rahmen einer
FU nfta gewoche oder einer Sechstagewoche erbracht.
2Werden Mitarbeitende im Rahmen von Kundenvertrdgen eingesetzt, so richtet sich die Arbeitszeit nach
der Arbeitszeit beim jeweiligen Kunden mit erweiterten Betriebszeiten von 04.00 bis 20.00 Uhr auf der
Basis einer FUnftage-/ Sechstagewoche.

2.5.3 Uberstunden
lAls Uberstunden gelten die riber die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus geleisteten Stunden bis zur
gesetzlichen Hochstarbeitszeit. Sie mussen von der Arbeitgeberin angeordnet oder im Nachhinein als

solche genehmigt werden.
2Uberstunden sind durch Freizeit von gleicher Dauer auszugleichen. Kann riber den Zeitpunkt der
Kompensation keine Einigung erzielt werden, bestimmt die Arbeitgeberin diesen. ln Ausnahmefdllen
werden die Uberstunden ohne Zuschlag ausbezahlt.

2.5.4 Uberzeit
lAls Uberzeit gelten die 0ber die gesetzliche Hdchstarbeitszeit hinaus geleisteten Stunden.
2Uberzeit kann im Einvernehmen durch Freizeit von gleicher Dauer ausgeglichen werden. lst innerhalb
eines angemessenen Zeitraums keine Kompensation moglich, wird die Uberzeit mit einem Zuschlag von
25% ausbezahlt.

2.7 Arbeitszeitmodelle

2.7.1 Allgemeines
lBei der Arbeitgeberin kommen die Arbeitszeitmodelle gemdss Tiff . 2.7 .2,2.7 .3 und 2.7 .4 zur
Anwendung.
2F0r Mitarbeitende, die ihre Arbeitsleistung nicht gemiiss Einsatzplanung zu erbringen haben, legt die
Arbeitgeberin das anwendbare Arbeitszeitmodell fest.
3Die Bedurfnisse der Mitarbeitenden sind bei der Einsatzplanung, im Rahmen der betrieblichen
M6glichkeiten, angemessen zu berUcksichtigen.
aDie Arbeitgeberin kann den Mitarbeitenden im Rahmen der Arbeitszeitmodelle mobile Arbeitsformen
ermoglichen.
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2.7.2 Arbeitszeiten gemdss Einsatzplan
tMitarbeitende erbringen die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit gemiiss Einsatzplanung.
2Die Mitarbeitenden werden von der Arbeitgeberin in der Regel zweiWochen im Voraus Uber ihre
geplanten Arbeitseinsdtze informiert. BeiVorliegen von zwingenden GrUnden und unter der
Voraussetzung der Zumutbarkeit ist die Arbeitgeberin zur einseitigen Anordnung kurzfristiger
Anderungen der Einsatzplanung berechtigt.
3Erfolgt eine Absage oder KUrzung weniger als 24 Stunden vor dem geplanten Einsatz und mochten die
Mitarbeitenden die Arbeitsleistung dennoch gemdss Einsatzplanung erbringen, so gilt der entsprechende
Einsatz als geleistet, sofern der Grund der Absage bzw. KUrzung der Arbeitgeberin zuzurechnen ist.
aMitarbeitende im Stundenlohn konnen zu zustitzlichen kurzfristigen Einsiitzen aufgeboten werden.
Solche angebotenen Arbeitseinseitze konnen von den Mitarbeitenden angenommen oder abgelehnt
werden.
5Die minimale tiigliche Arbeitszeit soll in der Regel 50 Prozent der durchschnittlichen tiiglichen Arbeitszeit
betragen. Die Berechnung der durchschnittlichen taiglichen Arbeitszeit basiert auf der vertraglich
vereinbarten Arbeitszeit. Diese Regelung gilt nicht frlr Samstage.
6Der Zeitsaldo der Mitarbeitenden soll zu keinem Zeitpunkt zehn Minusstunden und 50 Plusstunden
Uberschreiten.
TWeist der Zeitsaldo ausnahmsweise mehr als die Maximalzahl der Plus-/Minusstunden gemiiss Abs. 6 auf,
treffen Arbeitgeberin und Mitarbeitende zeitnah geeignete Massnahmen zur Reduktion des Zeitsaldos.
8ln Ausnahmeftillen konnen Arbeitgeberin und Mitarbeitende die Auszahlung eines positiven Zeitsaldos
vereinbaren.

2.7.3 Jahresarbeitszeit
lMitarbeitende mit Jahresarbeitszeit haben die vertragliche Arbeitszeit innerhalb eines Jahres unter
Beachtung einer allfeilligen Einsatzplanung zu erbringen.
2Frir Mitarbeitende, die ihre Arbeitsleistung gemiiss Einsatzplanung zu erbringen haben, gelten zu*itzlich
die folgenden Regelungen gemaiss Bst. a, b, und c:

a. Die Mitarbeitenden werden von der Arbeitgeberin in der Regel zwei Wochen im Voraus Uber ihre
geplanten Arbeitseinsdtze informiert. Bei Vorliegen von zwingenden Grunden und unter der
Voraussetzung der Zumutbarkeit ist die Arbeitgeberin zur einseitigen Anordnung kurzfristiger
Anderungen der Einsatzplanung berechtigt.

b. Erfolgt eine Absage oder KUrzung weniger als 24 Stunden vor dem geplanten Einsatz und
mochten die Mitarbeitenden die Arbeitsleistung dennoch gemdss Einsatzplanung erbringen, so
gilt der entsprechende Einsatz als geleistet, sofern der Grund der Absage bzw. KUrzung der
Arbeitgeberin zuzurechnen ist.

c. Die minimale tiigliche Arbeitszeit soll in der Regel 50 Prozent der durchschnittlichen tiiglichen
Arbeitszeit betragen. Die Berechnung der durchschnittlichen teiglichen Arbeitszeit basiert auf der
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit. Diese Regelung gilt nicht fUr Samstage.

3Der Zeitsaldo der Mitarbeitenden sollzu keinem Zeitpunkt 60 Minusstunden und 120 Plusstunden
uberschreiten. Weist der Zeitsaldo ausnahmsweise mehr als die Maximalzahl der Plus-/Minusstunden auf,
treffen Arbeitgeberin und Mitarbeitende regelmiissig geeignete Massnahmen zur Reduktion des
Zeitsaldos.
aDie geleistete Arbeit wird jiihrlich einmal saldiert. lm Zeitpunkt der Saldierung soll der Zeitsaldo 60
Minusstunden und 60 Plusstunden nicht rlberschreiten.
sWeist der Zeitsaldo zum Zeitpunkt der Saldierung ausnahmsweise mehr als 60 Plus- oder 60
Minusstunden auf, treffen Arbeitgeberin und Mitarbeitende fLir das Folgejahr geeignete Massnahmen zur
Reduktion des Zeitsaldos. Auf die nachfolgende Saldierungsperiode konnen in der Regel 60 Stunden
9



Ubertragen werden. Der 60 Stunden ilbersteigende Saldo soll nur in Ausnahmefdllen ausbezahlt werden.
Bei Austritt verfallen allfiillige Minusstunden mindestens zur Hdlfte zu Lasten der Arbeitgeberin, sofern der
Mitarbeitende diese nicht nachweislich selbst verschuldet hat und/oder fristlos durch die Arbeitgeberin
gekUndigt worden ist.

6Die Arbeitgeberin regelt die Einzelheiten.

2.7.4 Gleitende Arbeitszeit (GLAZ)
lMitarbeitende mit gleitender Arbeitszeit konnen ihre Arbeitsleistung innerhalb der Betriebszeiten und
unter Beachtung der betrieblichen BedUrfnisse sowie allfiilliger Ansprechzeiten eigenverantwortlich
einteilen.
2Der Zeitsaldo der Mitarbeitenden soll zu keinem Zeitpunkt 10 Minusstunden und 50 Plusstunden
Uberschreiten.
3Die Mitarbeitenden konnen einen positiven Zeitsaldo unter Beachtung der Rahmenbedingungen gemdss

Abs. 1 und nach Absprache mit der Vorgesetzten bzw. dem Vorgesetzten stunden- oder tageweise
kompensieren. Pro Kalenderjahr konnen insgesamt maximal zehn Kompensationstage bezogen werden.
Halbe Tage werden bei der Berechnung der bezogenen Anzahl Kompensationstage mitberucksichtigt.
aWeist der Zeitsaldo mehr als 50 Plusstunden auf, verfallen diese Stunden grundsdtzlich ohne
Entschiidigung. Ausnahmsweise verfallen diese Stunden nicht und gelten als Uberstunden, wenn sie von
der Arbeitgeberin angeordnet oder nachtriiglich genehmigt wurden. Diese Uberstunden durfen ein Total
von 50 Stunden nicht Ubersteigen.

2.7.5 Anpassung Beschdftigungsgrad

Wenn das Arbeitspensum beiTeilzeitmitarbeitenden wdhrend einem halben Jahr regelmdssig Liber dem
vereinbarten Beschdftigungsgrad liegt, kann die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter eine entsprechende
Erh6hung des Beschdftigungsgrads beantragen. Wird der Antrag abgelehnt, ist die Ablehnung durch die
Arbeitgeberin schriftlich zu begrunden.

2.7.6 Reduktion des Beschdftigungsgrades ftir dltere Mitarbeitende

lMitarbeitende in einem unbefristeten Arbeitsverhdltnis, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, konnen
der Arbeitgeberin den Antrag stellen, ihren Beschdftigungsgrad einmalig um mindestens 10 Prozent
(gemessen an einer Vollzeitbeschiiftigung) zu reduzieren.
2lm Rahmen der betrieblichen Moglichkeiten kann die Arbeitgeberin diesen Antrag annehmen oder
ablehnen. Eine Ablehnung ist zu begrrinden.
3Arbeitgeberin und Mitarbeitende vereinbaren den Zeitpunkt einer Beschiiftigungsgradreduktion im Sinne
von Abs. 1.
aDie Ubrigen Anstellungsbedingungen sowie die Funktion bleiben nach Moglichkeit unveriindert.
slm Falle einer Reduktion des Beschiiftigungsgrads gemiiss Abs. 1 bleibt der bei der Pensionskasse

versicherte Lohn auf Wunsch der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters unveriindert, sofern dies die
reglementarischen Bestimmungen der Pensionskasse zulassen. Die entsprechenden Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeitrdge der Weiterversicherung gehen zulasten der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters.
6Bezuglich Teilpensionierungen ist das Reglement der Pensionskasse massgebend.

2.7.7 Hiichstarbeitszeit, Ruhezeit Arbeitsschicht
lDie tiigliche Hochstarbeitszeit innerhalb der einzelnen Arbeitsschicht betriigt maximal 11 Stunden (ohne

Zeitzuschldge); an einzelnen Tagen kann sie bis auf 12 Stunden erhoht werden.
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2Die Dauer der tdglichen Arbeitsschicht (Arbeitszeit, Arbeitsunterbrechungen, Pausen) betriigt hdchstens
12 Stunden; an einzelnen Tagen kann sie auf 13 Stunden erhoht werden. Die zusammenhiingende
Ruhezeitbetrrigtentsprechend mindestens 12 Stunden und an einzelnen Tagen mindestens 11 Stunden.

2.8 Pikettdienst
lBeim Pikettdienst hailt sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ausserhalb der Arbeitszeit fUr allfiillige
Arbeitseinsiitze, welche die Behebung von Storungen, die Hilfeleistung in Notsituationen, Kontrollgiinge
oder Zihnliche Sonderereignisse betreffen, bereit.
2Wenn sich Mitarbeitende auf Anordnung der Arbeitgeberin fur einen allfiilligen Arbeitseinsatz
bereithalten mUssen, haben sie Anspruch auf eine Entschiidigung frir Pikettdienst von 5 Franken pro
Stunde.
3Die Arbeitgeberin regelt die Einzelheiten.

2.9 Ferien, Feiertage

2.9.1 Dauer der Ferien

' Pro Kalenderjahr haben die Mitarbeitenden folgende FerienansprUche:

- Bis zum und mit dem Kalenderjahr, in dem das 49. Altersjahr vollendet wird: f0nf Wochen
- Ab dem Kalenderjahr, in dem das 50. Altersjahr vollendet wird: sechs Wochen
2 Bei Beginn und/oder Ende des Arbeitsverhdltnisses weihrend des Kalenderjahres wird der Ferienanspruch
anteilmeissig, pro rata temporis, gekrirzt.
3Die Mitarbeitenden im Stundenlohn haben Anspruch auf einen Feiertagszuschlag von 3,75 Prozent sowie
auf einen Ferienzuschlag von 10.64 Prozent (bis zum und mit dem Kalenderjahr, in dem das 49. Altersjahr
vollendet wird) bzw. 13.04 Prozent (ab dem Kalenderjahr, in dem das 50. Altersjahr vollendet wird).

2.9,2 Ferienbezug
lDie Ferien sind grundsiitzlich wdhrend des betreffenden Kalenderjahres zu beziehen. Mindestens einmal
im Jahr mrissen zweiWochen zusammenhiingend bezogen werden.
2Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ist vor der Festlegung des Zeitpunkts der Ferien anzuhoren. Die
Arbeitgeberin entspricht den Wrinschen der Mitarbeitenden im Rahmen der betrieblichen Moglichkeiten.
Falls keine Einigung erzielt werden kann, legt die Arbeitgeberin den Zeitpunkt des Ferienbezugs fest.

2.9.3 Ferienunterbruch
Erkrankt oder verunfallt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter wdhrend der Ferien, werden die
entsprechenden Ferientage unter folgenden Voraussetzungen nachgewdhrt:

- Die Ferienf;ihigkeit ist aufgrund der Krankheit / des Unfalls nicht mehr gegeben und
- die Krankheit / der Unfall wird der Arbeitgeberin so rasch als moglich gemeldet und iirztlich

bescheinigt.

2,9.4 Ferienkiirzung
lEine allfiillige Ktirzung des Ferienanspruchs erfolgt gemiiss Art. 329b OR, wobei das Kalenderjahr die
Grundlage fUr die Berechnung der Ferienkurzung bildet.
2Befindet sich die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter im unbezahlten Urlaub, besteht ftir die Dauer der
Abwesenheit kein Ferienanspruch.
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2.9.5 Abgeltung und Verrechnung der Ferien
lEine Abgeltung von Ferien durch Geldleistungen ist nur bei Beendigung des Arbeitsverhdlltnisses zuldssig,

sofern der Bezug der Ferien wdhrend der Dauer des Arbeitsverhiiltnisses unmoglich oder unzumutbar war
2Bei Auflosung des Arbeitsverhiiltnisses durch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter oder bei Aufl6sung
durch die Arbeitgeberin infolge Verschuldens der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters k6nnen zu viel

bezogene Ferientage mit dem Lohn verrechnet werden, soweit der Bezug der Ferien von der
Arbeitgeberin nicht angeordnet worden ist.

2.10 Feiertage
1 lnsgesamt gewiihrt die Arbeitgeberin den Mitarbeitenden bis zu maximal 12 bezahlte Feiertage (exkl.

Bundesfeiertag). Massgebend sind die Feiertage am Arbeitsort.

2Fallen die Feiertage auf einen Sonntag oder auf einen frir die Mitarbeitenden arbeitsfreien Tag, so gelten
sie als bezogen.

3FUr Mitarbeitende im Stundenlohn gilt Ziffer 2.9.1Abs. 3.

2.11 Urlaub und Absenzen
Jegliche Absenzen (wie Ferien, Militiirdienst usw.) sind der vorgesetzten Stelle rechtzeitig zu melden

2.11.1 Mutterschaftsurlaub
lDie Mitarbeiterinnen haben Anspruch auf bezahlten Mutterschaftsurlaub von 1B Wochen. Die

Lohnfortzahlung betrdgt 100 Prozent des auf den Urlaub entfallenden Nettolohns.
2Die Erwerbsausfallentschdidigungen der EO fallen der Arbeitgeberin zu.

2.11.2 Vaterschaftsurlaub
Die Mitarbeiter haben Anspruch auf bezahlten Vaterschaftsurlaub von zweiWochen sowie auf
unbezahlten Vaterschaftsurlaub von vier Wochen. Der Urlaub ist innerhalb eines Jahres nach der Geburt
des Kindes zu beziehen. Damit EO-Entschiidigung geltend gemacht werden kann ist der bezahlte
Vaterschaftsurlaub jedoch, wenn immer moglich innerhalb von 6 Monaten zu beziehen.

2.11.3 Adoptionsurlaub
lMitarbeitende haben nach der Adoption eines Kindes Anspruch auf bezahlten Urlaub von zweiWochen
sowie auf unbezahlten Urlaub von vier Wochen. Der Urlaub ist innerhalb eines Jahres nach der Adoption
des Kindes zu beziehen.
2stehen beide Elternteile gestUtzt auf diesen GAV in einem Arbeitsverhdltnis zur Arbeitgeberin, haben
beide Anspruch auf die Urlaube gemdss Abs. 1.

2.11.4 Betreuungsurlaub
tMitarbeitende haben Anspruch auf hochstens 14 Wochen Betreuungsurlaub wegen gesundheitlich

schwer beeintriichtigten Kindern aufgrund von Krankheit oder Unfall. Die Entschiidigung richtet sich nach
Art. 16n-16s EOG.
2Der Betreuungsurlaub ist innerhalb einer Rahmenfrist von 18 Monaten zu beziehen. Die Rahmenfrist
beginnt mit dem Tag, an welchem der Mitarbeitende zum ersten Mal den Betreuungsurlaub geltend
macht.

12



3Nehmen beide Eltern als Arbeitnehmende Betreuungsurlaub reduziert sich der Betreuungsurlaub auf
sieben Wochen pro Elternteil.
aDer Urlaub kann am StUck oder tageweise bezogen werden.
5Der Arbeitgeber ist Uber die Modalitiiten des Urlaubsbezugs sowie Uber Anderungen unverz0glich zu
informieren.

2.11.5 Riickkehrgarantie
Bei Bezug von Urlaub gemdss Ziff . 2.11 .1 (Mutterschaftsurlaub), Ziff . 2.11 .2 (Vaterschaftsurlaub), Ziff
2.11.3 (Adoptionsurlaub) sowie 2.11.4 (Betreuungsurlaub) besteht eine Garantie auf Rijckkehr an die
angestammte Arbeitsstelle nach Massgabe des jeweiligen EAV.

2.11.6 Abwesenheiten

a. Erfullung gesetzlicher Pflichten Notwendige Zeit gemdss

Aufgebot
2 Tageb. Eigene Trauung

c. Teilnahme an der Trauung von Eltern,
Kindern und Geschwistern

d. FUr Eltern mit Kindern im eigenen
Haushalt zur Erledigung
unaufschiebbarer Angelegenheiten, die
in direktem Zusammenhang mit dem
Kind / den Kindern stehen und die
Anwesenheit der Eltern oder eines
Elternteils e{o1de1n

e. Betreuung eines Familienmitglieds, der
Lebenspartnerin oder des
Lebenspartners mit gesundheitlicher
Beeintriichtigung (gemiiss OR 329h),

1 Tag

schwerer Erkranku ng oder bei Unfall

Ja

Ja

Ja

Effektiv benotigte Zeit nach
Absprache, max. 5 Tage

Nein

Bis zu 3 Tage pro Fall, maximal Ja

10 Tage pro Jahr

f. Beim Tod der Lebenspartnerin / des
Lebenspartners, eines Elternteils oder
eines Kindes.
Fiillt der Todesfall in die Ferien, so
konnen die Ferientage nachbezogen
werden

g. Fur die Teilnahme an einer Trauerfeier
in anderen Fiillen als Bst. f

h. Eigener Umzug
i. Fur Mitglieder von Gremien der

vertragschliessenden
Arbeitnehmendenorgan isationen

4 Tage Ja

Effektiv benotigte Zeit nach Nein
Absprqchg, max, 1 lag
Bis 4qqlqem Tag Jq

5 Tage pro Jahr, zusdtzlich die Ja

bendtigte Zeit fUr
Verhandlungen mit der
Arbeitgeberin.
Ein zusdtzlicher Bedarf wird im
Einzelfall qereqelt.

Von den vertragssch liessenden
Arbeitnehmendenorgan isationen
angebotene sozialpartnerschaftliche

Bis zu drei Tage innerhalb von Ja

zweiJahren
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Weiterbildungen fUr Mitglieder von
Personalkommissionen

2.11.7 Unbezahlter Urlaub
lAuf schriftliches Gesuch hin kann der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter unbezahlter Urlaub gewtihrt
werden, falls es die betrieblichen Verhdltnisse erlauben.
2Bei unbezahltem Urlaub bis zu 30 Tagen pro Kalenderjahr bezahlt die Arbeitgeberin ihren Anteil an den
Pensionskassenbeitrdgen weiter.
3Wird ein unbezahlter Urlaub gewdhrt, so kann die Arbeitgeberin die bisherige Stelle zusichern. Falls die
bisherige Stelle nicht zugesichert werden kann, bemuht sich die Arbeitgeberin, der Mitarbeiterin oder dem
Mitarbeiter nach Ablauf des Urlaubs eine dem bisherigen EAV entsprechende Stelle anzubieten. Falls dies
nicht moglich ist, wird das Arbeitsverhdltnis unter Einhaltung der Krindigungsfrist aufgelost.
aDie Arbeitgeberin kann den Mitarbeitenden unbezahlten Urlaub fLir jeweils maximal ein Jahr gewiihren.

2.12 Weiterbildung
'Die Arbeitgeberin fordert die Weiterbildung der Mitarbeitenden aktiv. Die Verantwortung frir die
Weiterbildung liegt gemeinsam bei den Mitarbeitenden und den Vorgesetzten.
2lm Rahmen der regelmdssigen Mitarbeitendengesprdche werden die Entwicklungsziele und die dafur
benotigten Aus- und Weiterbildungsmassnahmen besprochen und festgehalten.
3Die Mitarbeitenden sind berechtigt und verpflichtet, sich durch Weiterbildung den sich tindernden
beruflichen Verhdltnissen und Anforderungen anzupassen. Die Arbeitgeberin verpflichtet sich,
Weiterbildungsaktivitdten der Mitarbeitenden zu unterstutzen.
aVon der Arbeitgeberin angeordnete Weiterbildungen werden als Arbeitszeit angerechnet und finanziert

2.1 3 Personalbeurteilung
Die Leistung der Mitarbeitenden wird durch die Arbeitgeberin mindestens einmaljiihrlich beurteilt. Die
Beurteilung dient auch der personlichen Entwicklung der Mitarbeitenden. Sind Mitarbeitende mit der
Beurteilung nicht einverstanden, konnen sie sich an die Ubergeordnete Vorgesetzte oder den
Ubergeordneten Vorgesetzten wenden.

2.14 Lohn und Zulagen

2.14.1 Allgemeines
rDer Lohn bemisst sich nach Funktion, Erfahrung und Leistung. Vorbehalten bleiben Verpflichtungen aus
Vereinbarungen mit Kunden im Rahmen von Sourcing-Situationen.
2Die Auszahlung des Jahreslohns erfolgt in 13 Teilen.
3Die Monatsldhne werden jeweils per 25. des Monats bargeldlos ausbezahlt. Frillt dieser Tag auf ein
Wochenende oder auf einen Feiertag, so erfolgt die Auszahlung am vorangehenden Werktag. Die

13. Rate wird im November und bei Ein- und Austritt im Kalenderjahr pro rata temporis ausbezahlt.
aDie Stundenlohne werden sptitestens zehn Tage nach Ablauf der Abrechnungsperiode ausbezahlt. Fiillt
dieser Tag auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag, so erfolgt die Auszahlung am ndchstfolgenden
Werktag. Der Anteil des 13. Monatslohns ist im Stundenlohn inbegriffen.
sVom Bruttolohn werden die arbeitnehmerseitigen Beitrdge fur die gesetzlichen und sonstigen (Sozial-)

Versicherungen abgezogen.
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6Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ist verpflichtet, zu Unrecht erfolgte Leistungen der Arbeitgeberin
sowie zu Unrecht nicht belastete Lohnabzuge zuruckzuerstatten. Dies gilt insbesondere bei Leistungen der
Arbeitgeberin ohne gUltigen Grund, aus einem nicht verwirklichten oder aus einem nachtriiglich
weggefallenen Grund.

2.14.2 Mindestlohn
lDer Mindestlohn betriigt im Jahr 52'000 CHF.
2Bei Ubernahmen von Mitarbeitenden von Drittfirmen gilt der Mindestlohn gem. Abs. 1 nach Ablauf der
mit den Drittfirmen getroffenen vertraglichen Ubergangsregelungen, spdtestens jedoch nach Ablauf eines
Jahres.
3Fur die Erbringung von Dienstleistungen ausserhalb des bestehenden Portfolios beschliessen die
Vertragsparteien fallweise die Unterschreitung des definierten Mindestlohns, wobei die orts- und
branchenUblichen Ldhne in jedem Fall zu beachten sind.

2.14.3 Pensionierungsgeschenk

Die Arbeitgeberin entrichtet den Mitarbeitenden zum Zeitpunkt der Pensionierung ein Geschenk nach
Wahl in der Hohe von 1'000 CHF.

2.14.4 Familienzulagen

Die Familienzulagen werden nach Massgabe der nationalen und kantonalen gesetzlichen Bestimmungen
ausgerichtet.

2.14,5 Beitrdge an die familienergdnzende Kinderbetreuung
Bei Erftillung der Anspruchsvoraussetzungen haben die Mitarbeitenden Anrecht auf finanzielle Beitriige an
die familienergdnzende Kinderbetreuung. Die Arbeitgeberin regelt die Einzelheiten.

2.14,5 Prdmien und Sonderzulagen
lDie Arbeitgeberin kann auf Prdmiensystemen basierende versicherte und unversicherte Prdmien
ausrichten.
2Die Arbeitgeberin kann versicherte und unversicherte Sonderzulagen im Umfang von maximal

10'000 CHF pro Jahr und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter ausrichten.
3Anwendung und Abgabe von Naturalgeschenken werden durch die Arbeitgeberin geregelt.

2.14.7 Vollzugskostenbeitrag
lDie Vertragsparteien erheben von den Mitarbeitenden im Geltungsbereich dieses GAV einen
Vollzugskostenbeitrag von monatl ich :

- 02% vom Bruttolohn
2Der Vollzugskostenbeitrag wird den Mitgliedern der vertragsschliessenden Arbeitnehmendenverbdnde
von d iesen zu rrlckerstattet.
3Die Vollzugskostenbeitrdge werden vom Lohn abgezogen und in einen Vollzugskostenbeitragsfonds
einbezahlt. Die Einzelheiten werden durch die GAV-Parteien gemeinsam geregelt.

2.14.8 Treueprdmie
lDie Mitarbeitenden haben nach Vollendung des zehnten Anstellungsjahrs und anschliessend alle fUnf
jahre Anspruch auf eine Treuepriimie. Die Firmentreue wird wie folgt belohnt:
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10 Jahre 5 Tage
l5Jahre 5Tage
20 Jahre 10 Tage

25 Jahre 10 Tage

30 Jahre 10 Tage

35 Jahre 10 Tage

40 Jahre 10 Tage

45 Jahre 10 Tage
2Teilzeitbeschiiftigte erhalten die Treueprdmie entsprechend dem Beschiiftigungsgrad. Bei schwankender
Beschdftigu ng wird der a ktuelle Beschiiftigu n gsgrad zu grunde gelegt.
3Der abschliessende Entscheid Uber den Zeitpunkt des Bezugs der Treueprdmie liegt bei der Arbeitgeberin
Die Arbeitgeberin hat auf die Wunsche der Mitarbeitenden im Rahmen der betrieblichen Moglichkeiten
Rticksicht zu nehmen.

2. 1 5 Arbeitsverhinderung

2.15.1 Meldepflicht, Arztzeugnis
lJede Arbeitsunfeihigkeit ist der Vorgesetzen oder dem Vorgesetzten sofort zu melden. Dauert die
Abwesenheit ldnger als drei Arbeitstage, hat die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter unaufgefordert ein
6rztliches Zeugnis vorzuweisen. Bei einer Erkrankung im Ausland wird die Absenz nur anerkannt, wenn
ein Arztzeugnis beigebracht wird.
2ln besonderen Fdllen, namentlich bei wiederholten Kurzabsenzen, kann die Arbeitgeberin fUr Absenzen
die Vorlage eines drztlichen Zeugnisses bereits ab dem ersten Abwesenheitstag verlangen.
3Wird die Krankheit oder der Unfall nicht rechtzeitig gemeldet und konnen daher die Meldungen an den
Krankentaggeld- oder den Unfallversicherer nicht fristgerecht erfolgen, so hat die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter die Konsequenzen aus dieser Unterlassung selbst zu tragen.

2.15.2 Vertrauensarzt
Die Arbeitgeberin hat das Recht, die Mitarbeitenden hinsichtlich lhrer Arbeitsunfiihigkeit durch einen
Vertrauensarzt begutachten zu lassen. Die Kosten gehen zu Lasten der Arbeitgeberin. lm Falle

unterschiedlicher Beurteilung durch die Arzte ist fur die Arbeitgeberin die Beurteilung des
Vertrauensarztes massgebend.

2.15.3 Eingliederung
Aus gesundheitlichen Grtinden leistungsverminderte Mitarbeitende, welche die bisherige Arbeit
unverschuldet nicht mehr im bisherigen Mass austiben konnen, werden weiterbeschiiftigt, sofern dies
betrieblich mdglich und aus medizinischer Sicht vertretbar ist.

2.15.4 Grundsdtze der Lohnfortzahlung
rLohnleistungen der Arbeitgeberin sind gegentiber laufenden Leistungen oder Nachzahlungen gesetzlicher
oder betrieblicher Versicherungen subsididr. Jegliche Leistungen und Nachzahlungen gleicher Art und
Zweckbestimmung von in- und ausldndischen, gesetzlichen oder betrieblichen Versicherungen kommen
der Arbeitgeberin in der Hdhe und f0r den Zeitraum zubzw. werden den Leistungen der Arbeitgeberin in
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der Hohe und ftir den Zeitraum angerechnet, in dem sie der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter trotz
eingeschrdnkter Arbeits- bzw. Leistungsfrihigkeit freiwillige oder vertraglich geschuldete Lohnleistungen
ausrichtet oder ausgerichtet hat. Soweit die Leistungen oder Nachzahlungen gesetzlicher oder
betrieblicher Versicherungen direkt an die Mitarbeitenden ausgerichtet werden, sind diese zur
Ruckerstattung derselben an die Arbeitgeberin verpflichtet.
2Gegenuber gesetzlichen oder betrieblichen Versicherungen steht der Arbeitgeberin ein direktes (Ruck-)-
Forderungsrecht zu. Die Arbeitgeberin kann folglich von der/den leistungspflichten Stelle/n verlangen,
dass ihr die laufenden Leistungen oder Nachzahlungen im Umfang der Lohnleistungen und der geleisteten
Vorsch ussleistun gen gleicher Art und Zweckbestimmun g a usgerichtet werden.
3Die Arbeitgeberin beh;ilt sich vor, ihre Leistungen im gleichen Umfang herabzusetzen, wie die
gesetzlichen oder betrieblichen Versicherungen ihre Leistungen krlrzen oder verweigern.

2.15.5 Leistungen bei Krankheit
lDie Arbeitgeberin schliesst zugunsten ihrer Mitarbeitenden eine Kollektiv-Krankentaggeldversicherung
uber ein versichertes Taggeld von mindestens 80 Prozent des Bruttolohnes und einer maximalen
Leistungsdauer von 730 Tagen (inkl. allfrilliger Wartefrist) ab.
2Die Arbeitgeberin tibernimmt die Versicherungsprdmien fUr die Kurzfristkrankentaggeldversicherung
wdhrend der Kurzfristperiode von 60 Tagen.
3Die Versicherungsprdmien fUr die Langfristkrankentaggeldversicherung nach der Kurzfristperiode tragen
je zur Hiilfte die Arbeitgeberin und die Mitarbeitenden. Die Pr;imien richten sich nach den jeweils gultigen
Vertrdgen mit den Versicherern.
aBei unverschuldeter, medizinisch begrundeter Arbeitsunfiihigkeit infolge Krankheit leitet die
Arbeitgeberin das Krankentaggeld gemdss Abs. 1 an die betroffene Mitarbeiterin oder den betroffenen
Mitarbeiter weiter. Diese Taggeldleistungen ergdnzt die Arbeitgeberin wdhrend der ersten 365 Tage der
Arbeitsunfiihigkeit mit einer Lohnfortzahlung, sodass der verhinderten Mitarbeiterin oder dem
verhinderten Mitarbeiter wdhrend der Dauer der Arbeitsunfaihigkeit zusammen mit dem Krankentaggeld
insgesamt ein Betrag ausbezahlt wird, der 100 Prozent des auf die Dauer der Arbeitsunfiihigkeit
entfallenden Nettolohns bei voller Arbeitsfiihigkeit entspricht. Diese ergtinzende Lohnfortzahlung setzt
eine Leistungspflicht des Krankentaggeldversicherers voraus.
sWdhrend der verbleibenden 365 Tage besteht bei gegebenen Voraussetzungen Anspruch auf
Weiterleitung des Krankentaggeldes gemiiss Abs. 1. Siimtliche Leistungen richten sich nach den jeweils
gUltigen allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) des Krankentaggeldversicherers.
6Der ergdnzende Lohnfortzahlungsanspruch gemdss Abs. 4 besteht nur wdhrend der Dauer des
Arbeitsverhiiltnisses. Nach dessen Beendigung besteht bei gegebenen Voraussetzungen ausschliesslich ein
Anspruch auf das versicherte Taggeld gegenuber der Versicherung nach den anwendbaren
Versicherun gsbed in gun gen.
iWdhrend der Probezeit bezahlt die Arbeitgeberin bei Krankheit wdhrend ldngstens acht Wochen den auf
die Dauer der Arbeitsunfiihigkeit entfallenden Lohn.
8Bei Mitarbeitenden im Stundenlohn mit einem Beschdftigungsgrad von >2Oo/o ist Ziffer 2.15.5
gleichermassen anwendbar.
sBei Mitarbeitenden im Stundenlohn mit einem Beschdftigungsgrad von <2Oo/o erfolgt keine
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, stattdessen wird ein Lohnzuschlag von 2,5o/o auslerichtet. Jedoch sind
ftir regelmiissige Einsdtze von mehr als drei Monaten in Bezug auf die Lohnfortzahlung die gesetzlichen
Bestimmungen resp. die Basler Skala anzuwenden.

2.15.6 Leistungen bei Unfall
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lGegen die Folgen von Unfdllen (Berufs- und Nichtberufsunfall) und Berufskrankheiten sind die
Mitarbeitenden nach den Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes (UVG) versichert. Teilzeitarbeitende
sind gegen Nichtberufsunfdlle versichert, wenn deren wochentliche Arbeitszeit das nach UVG

erforderliche Mindestmass erfUllt.
2Die Versicherungsprdmien frjr die Nichtberufsunfallversicherung werden zwischen der Mitarbeiterin bzw.
dem Mitarbeiter und der Arbeitgeberin je hrilftig aufgeteilt. Die Prdmien richten sich nach den jeweils
gultigen Vertrdgen mit den Versicherern.
3Bei unverschuldeter, medizinisch begrundeter Arbeitsunfdhigkeit infolge Unfalls leitet die Arbeitgeberin
das ausgerichtete Unfalltaggeld an die betroffene Mitarbeiterin oder den betroffenen Mitarbeiter weiter.
aDie Arbeitgeberin ergdnzt die Taggeldleistungen gemdss Abs. 3 wdhrend der ersten 365 Tage der
Arbeitsunfiihigkeit mit einer Lohnfortzahlung, sodass der verhinderten Mitarbeiterin oder dem
verhinderten Mitarbeiter wdhrend der Dauer der Arbeitsunfiihigkeit zusammen mit dem Unfalltaggeld
insgesamt ein Betrag ausbezahlt wird, der 100 Prozent des auf diese Zeitspanne entfallenden Nettolohns
bei voller Arbeitsfiihigkeit entspricht. Diese ergiinzende Lohnfortzahlung setzt eine Leistungspflicht des
Unfa llversicherers voraus.
sDer ergiinzende Lohnfortzahlungsanspruch gemiiss Abs. 4 besteht nur wdhrend der Dauer des

Arbeitsverhdltnisses. Nach dessen Beendigung besteht bei gegebenen Voraussetzungen ausschliesslich ein
Anspruch auf das versicherte Taggeld gegenriber der Versicherung.

2.15.7 Lohnfortzahlung bei Militdr-, Zivilschutz- oder Zivildienst
lLeisten Mitarbeitende schweizerischen obligatorischen Militiir, Zivil- oder Zivilschutzdienst, oder leisten
weibliche Mitarbeitende schweizerischen Militdr- oder Rotkreuzdienst, wird folgende Lohnfortzahlung
gewdhrt:

- Wehrend der Rekrutenschule und dieser gleichgestellten Dienstzeiten: 80 Prozent des Nettolohns
bei normaler Arbeitstiitigkeit. Mitarbeitenden mit Anspruch auf Kinderzulagen gemdss Art. 6 EOG

werden 100 Prozent ausbezahlt.
- Wahrend den Ubrigen obligatorischen Dienstleistungen: 100 Prozent des auf die Dauer der

Dienstzeit entfa llenen Nettolohns.
2Als Dienstzeiten, die der Rekrutenschule gleichgestellt sind, gelten die Grundausbildung von Personen,

die ihre Dienstpflicht ohne Unterbruch erftillen (Durchdiener), die Unteroffiziers- und Offiziersschule, die
Beforderungsdienste sowie der Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz fUr die Anzahl Tage, die einer
Rekrutenschule entsprechen.
3Erwerbsausfallentschiidigungen gemdss der EO fallen grundsiitzlich der Arbeitgeberin zu.
aBei Dienstleistungen ausserhalb der obligatorischen Dienstpflicht oder ohne Anrechnung an die

Dienstpflicht wird der Lohn entsprechend gekurzt. Der Lohnanspruch entspricht in diesem Fall den

allfiilligen Leistungen der EO.

2.15.8 Nachgewdhrung im Todesfall

Die Arbeitgeberin bezahlt den Hinterbliebenen beim Tod der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters
insgesamt ein Sechstel des Jahreslohns (mindestens 10'000 CHF, pro rata Beschdftigungsgrad). Als
Hinterbliebene gelten in folgender Reihenfolge:

- Ehepartnerin oder Ehepartner bzw. eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner
- Kinder, soweit die verstorbene Mitarbeiterin oder der verstorbene Mitarbeiter bis zum Tod fur sie

Anspruch auf Kinderzulagen hatte
- Lebenspartnerin oder Lebenspartner, wenn die beiden seit mindestens ftlnf Jahren im gleichen

Haushalt gelebt oder einen schriftlichen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen haben
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andere Personen, denen gegenUber die verstorbene Mitarbeiterin oder der verstorbene
Mitarbeiter bis zum Tod eine UnterstLitzungspflicht erfUllt hat.

2.16 Berufliche Vorsorge
Die Mitarbeitenden sind gemdss den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen in einem der
Leistungspldne der Pensionskasse

2.17 Rechte und Pflichten

2.17.1 Sorgfalts- und Treuepflicht

'Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat die Arbeit sorgfiiltig auszufOhren und die berechtigten
lnteressen der Arbeitgeberin in guten Treuen zu wahren. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat die
von der Arbeitgeberin zur Verfrigung gestellten Arbeitsmittel sorgfiiltig zu behandeln und anvertraute
Gelder gewissenhaft zu verwalten.
2Mitarbeitende sind fUr den Schaden verantwortlich, den sie der Arbeitgeberin oder deren Kunden
absichtlich oder grobfahrldssig zufUgen. lm Wiederholungsfall konnen auch fahrliissig verursachte
Schiiden behaftet werden. Die Arbeitgeberin ist berechtigt, ihre AnsprUche mit den Lohnanspr0chen zu
verrechnen, soweit dies gesetzlich zuliissig ist.

2.17.2 Schweigepflicht - Geheimhaltung
lDie Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter durfen geheim zu haltende Tatsachen, von denen sie im Dienst der
Arbeitgeberin Kenntnis erlangen, nicht verwerten oder anderen mitteilen. Unter diese geheim zu
haltenden Tatsachen fallen insbesondere nicht offentlich zugaingliche lnformationen uber den
Geschiiftsbetrieb, die Unternehmensstrategien, die Organisation, das Finanz- und Rechnungswesen sowie
den Kundenkreis der SPS Switzerland AG. Diese Verpflichtung besteht auch nach Auflosung des
Arbeitsvertrages, soweit es zur Wahrung der berechtigten lnteressen der Arbeitgeberin notwendig ist.
2Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere diejenigen zum Post- und
Bankkundengeheimnis. Die Arbeitgeberin beh;ilt sich vor, den Mitarbeitenden
GeheimhaltungserklSrungen zur Unterschrift vorzulegen.

2.17.3 Gewdhrung und Annahme von Geschenken
lMitarbeitende dUrfen im Zusammenhang mit der geschiiftlichen Tiitigkeit weder frir sich noch fur andere
Geschenke oder andere Vorteile fordern, annehmen oder sich versprechen lassen. Es ist auch verboten,
Geschenke oder andere Vorteile anzubieten, zu versprechen oder zu gewdhren, wenn diese im
Zusammenhang mit der geschiiftlichen Tritigkeit stehen.
2Zuwendungen sind erlaubt, sofern sie den Charakter von landes- oder branchentiblichen Trinkgeldern
und Aufmerksamkeiten haben. lm Zweifelsfall ist die Annahme mit der oder dem Vorgesetzten
abzusprechen.

2.17.4 Nebenerwerb
lWollen Mitarbeitende neben der Anstellung bei der Arbeitgeberin eine andere selbstdndige oder
unselbstiindige Erwerbstdtigkeit ausriben, so sind sie verpflichtet, diese vorgiingig der Arbeitgeberin zu
melden. Die Arbeitgeberin kann Mitarbeitenden die Ausribung nebenerwerblicher Ttitigkeiten in
begrtindeten Fiillen untersagen.
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2Nebenerwerbliche Tiitigkeiten sind unzuldssig, sofern dadurch die Treuepflicht gegenriber der

Arbeitgeberin verletzt wird. Eine Tritigkeit fUr ein Konkurrenzunternehmen der Arbeitgeberin ist

ausgeschlossen. Die gesetzliche Hochstarbeitszeit darf gesamthaft nicht Uberschritten werden.
3Neueintretende Mitarbeitende mussen vor Vertragsabschluss uber andere Erwerbstiitigkeiten
informieren.
aWerden die Arbeitsleistung, die Verf0gbarkeit am Arbeitsplatz und/oder die vereinbarte Arbeitszeit durch
diese Tiitigkeiten beeinflusst, ist eine individuelle Regelung schriftlich zu vereinbaren.

2.17 .5 Verwaltu ngsratstdtig keit / Stiftu n gsratstdtig keit
lEine private Verwaltungsratstiitigkeit ist von der vorgesetzten Stelle sowie dem zustdndigen
Personaldienst zu bewilligen. Es gelten sinngemiiss die Bestimmungen zum Nebenerwerb. Die

Entschddigungen verbleiben bei den Mitarbeitenden.
2Entsendet die Arbeitgeberin Mitarbeitende im Rahmen ihrer Funktion in einen Verwaltungsrat, ist diese
Tritigkeit mit dem Lohn abgegolten. Allfiillig ausgerichtete Verwaltungsratshonorare gehen an die
Arbeitgeberin. Allfiillige Spesenentschiidigungen stehen den Mitarbeitenden zu.

2.17,6 dffentliche Amter, politische Mandate sowie Engagements in Non-Profit
Organisationen und regel mdssige Unterrichtstdtigkeiten

lTdtigkeiten ohne Erwerbscharakter (Offentliche Amter, politische Mandate und grossere Engagements in

Non-Profit-Organisationen) sind vor der Wahl bzw. vor der Annahme der vorgesetzten Stelle sowie dem
Personaldienst zu melden.
2Werden die Arbeitsleistung, die VerfUgbarkeit am Arbeitsplatz und/oder die vereinbarte Arbeitszeit durch
diese Tiitigkeiten beeinflusst, ist eine individuelle Regelung schriftlich zu vereinbaren.

2.17.7 Unregelmdssige, entgeltliche Tdtigkeiten
Entschiidigungen fUr unregelmassigen Unterricht, Vortrdge, Referate und iihnliches sowie damit
verbundene Spesenentschiidigungen konnen grundsiitzlich von den Referentinnen bzw. Referenten
behalten werden.

2.17.8 Geistiges Eigentum
lRechte oder Anwartschaften an Erfindungen, Designs, Marken, Werken/Leistungen gemliss

Urheberrechtsgesetz und Topografien, welche Mitarbeitende in AusUbung ihrer dienstlichen Tiitigkeit
allein oder mit Hilfe Dritter begrUnden, gehoren (von Gesetzes wegen oder durch Abtretung) ohne
Weiteres vollumfiinglich und ausschliesslich der Arbeitgeberin, und zwar unabhiingig davon, ob die
Rechte oder Anwartschaften in Erftillung der arbeitsvertra!lichen Pflichten begrundet werden.
2Mitarbeitende haben die Arbeitgeberin unverzUglich schriftlich Uber die Entstehung solcher Rechte oder
Anwartschaften zu informieren. Die lnformationspflicht gilt auch dann, wenn Zweifel darLiber bestehen,
ob die Rechte oder Anwartschaften in Ausilbung der dienstlichen Tiitigkeit begrundet wurden.
3Soweit nicht gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen, steht den Mitarbeitenden neben ihrem
vertraglich vereinbarten Arbeitslohn keine zusiitzliche VergUtung zu. Allfiillige gesetzlich vorgesehene
VergUtungsansprUche werden erst fiillig, wenn der Wert der Rechte bzw. Anwartschaften mit
ausreichender Sicherheit ermittelt werden kann.
aDie Mitarbeitenden sind auch nach Beendigung des Arbeitsverhdltnisses verpflichtet, alle Vorkehrungen
zu treffen und Hilfeleistungen zu erbringen, die zur BegrLindung, Sicherung, Wahrung, Wahrnehmung
oder Registrierung der vorstehend genannten Rechte und Anwartschaften ndtig sind.
sDie Mitarbeitenden treten der Arbeitgeberin alle im Zusammenhang mit den genannten Rechten und
Anwartschaften stehenden Pers6nlichkeitsrechte (2. B. Urheberpersonlichkeitsrecht) ab. Wo dieser
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Abtretung gesetzliche Grenzen entgegenstehen, verzichten die Mitarbeitenden auf die Ausubung der
Pers6n lich keitsrechte.
6Die vorgenannten Regelungen sind analog auf von Mitarbeitenden geschaffenes Know-how anwendbar,
soweit solches nicht bereits gestUtzt auf gesetzliche Regelungen der Arbeitgeberin zusteht.

2.17.9 Elektronische Medien
Die Arbeitgeberin regelt die private Nutzung elektronischer Medien und Kommunikationsmittel am
Arbeitsplatz.

2.18 Gleichstellung
lDie Arbeitgeberin achtet die Gleichstellung aller Mitarbeitenden.
2Sie sorgt daftir, dass die Mitarbeitenden nicht aufgrund personlicher Merkmale wie insbesondere
Geschlecht, Herkunft, Sprache, Gesundheitszustand, Zivilstand, familidre Situation oder Schwangerschaft
direkt oder indirekt benachteiligt werden.
3Das Diskriminierungsverbot gilt insbesondere fUr Stellenausschreibung, Anstellung, Aufgabenzuteilung,
Gestaltung von Arbeitsbedingungen, Entlohnung, Aus- und Weiterbildung, Beforderung und Entlassung.
aDie Arbeitgeberin trifft Massnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung sowie zur Verhinderung von
Diskriminierungen. Angemessene Massnahmen zur Verwirklichung der tatsdchlichen Gleichstellung stellen
keine Diskriminierung dar.

2.1 9 Persiinlichkeitsschutz
rDie Arbeitgeberin schUtzt die Personlichkeit der Mitarbeitenden und nimmt insbesondere auf ihre
physische und psychische Gesundheit gebuhrend RUcksicht.
2Die Arbeitgeberin schtitzt die Mitarbeitenden vor Mobbing und sexueller Beliistigung am Arbeitsplatz.

2.20 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
Die Arbeitgeberin trifft zum Schutz der Gesundheit und zur Verhritung von Berufsunfeillen und
Berufskrankheiten im Betrieb alle technischen und organisatorischen Massnahmen, die aus Erfahrung
notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhiiltnissen angemessen sind.
Sie beachtet die besonderen Schutzbedurfnisse schwangerer Mitarbeiterinnen. Die Arbeitgeberin zieht die
Mitarbeitenden bzw. die Personalvertretungen fUr Fragen des Gesundheitsschutzes und der
Arbeitssicherheit zur Mitsprache bei.

2.21 Arbeitskleidung
Stellt die Arbeitgeberin der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter eine Arbeitskleidung zur VerfUgung, so ist
diese nach Anweisung der Vorgesetzten oder gemdss besonderem Kleiderreglement zu tragen und zu
pflegen.

2.22 Betriebl iche M itwi rkung
1An Standorten mit mindestens 50 Mitarbeitenden konnen die Mitarbeitenden aus ihren Reihen eine
Personalkommission (PEKO) bilden. Die PEKO konstituiert sich selbst. Sie umfasst mindestens drei und
maximal sieben Mitglieder. Die PEKO kann die Arbeitgeberin unter Angabe der Traktanden um
gemeinsame Besprechungen ersuchen.
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2Die Arbeitnehmervertretung kann ihre Taitigkeit wdhrend der Arbeitszeit aus0ben, wenn die
Wahrnehmung ihrer Aufgabe es erfordert und ihre Berufsarbeit es zuldsst. Die Arbeitgeberin stellt die

erforderliche lnf rastru ktur in nerha lb des Standortes zur Verftigung.

2.23 Datenschutz und elektronische Uberwachung

'Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ist verpflichtet, der Arbeitgeberin alle fUr das Arbeitsverhdltnis
notwendigen personlichen Daten zur VerfUgung zu stellen und allfiillige Anderungen bekanntzugeben.
Die Personaldaten werden im elektronischen Personalinformationssystem gefUhrt.

,Die Arbeitgeberin garantiert den Schutz der Personaldaten. 5ie beschrdnkt das Bearbeiten, Aufbewahren
und Speichern der personenbezogenen Daten auf das betrieblich Notwendige und gesetzlich Zuliissige.

Detaillierte Regelungen und lnformationen zum Datenschutz sind der SPS Switzerland AG
DatenschutzerklSrung fUr Mitarbeitende zu entnehmen. Den Gewerkschaften kommt fUr diese

Datenschutzerkltirung ein Anhorungsrecht zu.
3Die Arbeitgeberin trifft die erforderlichen Massnahmen, um die pers6nlichen Daten der Mitarbeitenden
vor unbefugten Zugriffen und unbefugter Weitergabe zu schUtzen. Sie stellt sicher, dass nur diejenigen
Personen Einsicht bzw. Tugriff auf diejenigen Personaldaten haben, die sie zur ErfUllung ihrer Aufgaben
benotigen oder denen die Mitarbeitenden ihr schriftliches Einversttindnis erteilt haben. Das Zugriffs- und
Einsichtsrecht ist auf einen moglichst engen Personenkreis zu beschr€inken.
oDieArbeitgeberin kann fUr die Bearbeitung, Aufbewahrung und Speicherung der Personaldaten Dritte
beiziehen, wobei die Arbeitgeberin diesfalls den Dritten die Verpflichtung zur Einhaltung sdmtlicher
Bestimmungen zum Datenschutz gemdss diesem GAV und der DatenschutzerklSrung fUr Mitarbeitende
Uberbindet und frir die Einhaltung garantiert.
sDie Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter oder eine bevollmtichtigte Person hat das Recht auf Einsicht in
ihre bzw. seine personenbezogenen Daten und kann die Berichtigung falscher Daten verlangen.
6Die Arbeitgeberin kann unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen elektronische Hilfsmittel (2. B.

Videosysteme) zur Sicherheitsuberwachung sowie in Ausnahmefdllen zur Leistungs- und

Qualitiitskontrolle oder zu Ausbildungszwecken einsetzen. Die Arbeitgeberin achtet dabei die
gesetzlichen Persdnlichkeitsrechte der Mitarbeitenden und ber0cksichtigt das Gebot der
Verhd ltn ismdssig keit.

2.24 Beendigung des Arbeitsverhdltnisses

2.24.1 Beendigung ohne Kiindigung
Das Arbeitsverhiiltnis endet ohne K0ndigung:

a. Bei Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters

b. Mit dem Tod

c. Bei Ablauf der Vertragsdauer

d. Beim Anspruch auf eine volle lV-Rente

2.24.2 K0ndigung und Kiindigungsfristen
lDas unbefristete Arbeitsverhdltnis kann von der Arbeitgeberin und der Mitarbeiterin oder dem
Mitarbeiter gekrindigt werden.
2Frir die Arbeitgeberin und die Mitarbeitenden gelten folgende KUndigungsfristen:

- wiihrend der Probezeit: sieben Tage
- im ersten Anstellungsjahr: ein Monat, jeweils auf das Ende eines Monats
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- ab dem zweiten Anstellungsjahr: drei Monate, jeweils auf das Ende eines Monats
- Mitarbeitende ab dem vollendetem 50. Altersjahr und 20 Anstellungsjahren, falls die KUndigung

durch die Arbeitgeberin aus wirtschaftlichen oder betriebsorganisatorischen Gruinden erfolgt und
die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nicht eine ktirzere Frist wrinscht: fUnf Monate

3lm gegenseitigen Einvernehmen konnen im Einzelarbeitsvertrag (EAV) liingere Kundigungsfristen
vereinbart werden.
aDie Arbeitgeberin und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter konnen das Arbeitsverhdltnis im
gegenseitigen Einvernehmen auf jeden Zeitpunkt beendigen. Der Aufhebungsvertrag bedarf der
Schriftform.

2.24.3 Form der Kiindigung
Die Kundigung hat schriftlich zu erfolgen und ist auf Verlangen der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters
schriftlich zu begrtinden.

2.24.4 Kiindigungsschutz
lEine Auflosung des Arbeitsverhdltnisses durch die Arbeitgeberin wiihrend der Arbeitsunfiihigkeit in Folge
Krankheit oder Unfall erfolgt unter Berucksichtigung der gesetzlichen Sperrfristen (Art. 336c OR).
Vorbehalten bleibt die Umgestaltung des Arbeitsverhdltnisses bei Eintritt einer vollstdndigen oder
teilweisen lnvaliditiit, die Anspruch auf Rentenleistungen der lV und der Pensionskasse gibt.
2Mitglieder der Personalvertretung, Mitglieder der Arbeitnehmervertretung im Stiftungsrat der
Pensionskasse und Mitarbeitende, die Mitglieder eines Firmen - /Branchenvorstandes einer
vertragsschliessenden Gewerkschaft und der Arbeitgeberin als solche gemeldet sind, dUrfen wegen ihrer
ordnungsgem;issen Tiitigkeit fur die erwiihnten Gremien weder gekUndigt werden noch drirfen ihnen
andere Nachteile erwachsen (vgl. Art. 336 Abs. 2 OR).

2.25 Ditf erenzen Arbeitgeberin - M itarbeitende
lBei Meinungsverschiedenheiten bzw. Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhdltnis versuchen die Parteien, sich
im direkten Gesprdch zu verstrindigen.
2Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann bei Streitigkeiten jederzeit eine Vertrauensperson beiziehen.
3FLir Streitigkeiten zwischen der Arbeitgeberin und einzelnen Mitarbeitenden sind die ordentlichen
Zivilgerichte zustrindig.

2.26 Sozia lve rei n ba ru n g
tDie Arbeitgeberin trifft Massnahmen zur Vermeidung von wirtschaftlich oder betriebsorganisatorisch
bedingten KUndigungen.
2Kundigt die Arbeitgeberin 10 oder mehr Personen das Arbeitsverhdltnis aus demselben wirtschaftlichen
oder betriebsorganisatorischen Grund, so kommt dieser Artikel dieses GAV zur Anwendung.
3Es gelten folgende Ktindigungsfristen im Falle von wirtschaftlich oder betriebsorganisatorisch bedingtem
Stellenverlust gemtiss Abs. 2: Frir Mitarbeitende, die mehr als 15 Dienstjahre haben und tiber 55 Jahre alt
sind, gilt eine KUndigungsfrist von 4 Monaten. FUr Mitarbeitende, die mehr als 15 Dienstjahre haben und
tiber 60 Jahre alt sind, gilt eine Kundigungsfrist von 5 Monaten.
alm Rahmen der Sozialvereinbarung werden die geleisteten Dienstjahre gemdss Ziffer 2.1Absatz 4
berticksichtigt.
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sDie Arbeitgeberin unterstUtzt die von Kundigungen gemiiss Abs. 2 dieser Ziffer betroffenen
Mitarbeitenden bei der internen und externen Stellensuche, insbesondere auch bei der Stellensuche bei

anderen Gruppengesellschaften der SPS Switzerland AG.
6Die Arbeitgeberin unterstutzt zweckmiissige Bildungsmassnahmen, welche die Chancen der/des

Mitarbeitenden auf dem Arbeitsmarkt verbessern.
TFindet ein/e von einer Kundigung gemiiss Abs. 2 dieser Ziffer betroffene/r Mitarbeitende/r vor oder
wdhrend der Ktindigungsfrist intern oder extern eine neue Stelle, verzichtet die Arbeitgeberin auf die
Einhaltung der KUndigungsfrist durch die/den Mitarbeitende/n, sofern einem solchen Verzicht nicht
wichtigen betriebliche GrUnde entgegenstehen.
8Von einer Kundigung gemdss Abs. 2 dieser Ziffer betroffene Mitarbeitende haben das Recht,

Bewerbungsgesprdche wdhrend der bezahlten Arbeitszeit zu frihren. Bei lnanspruchnahme von Arbeitszeit
fUr Bewerbungsgesprtiche kann die Arbeitgeberin verlangen, dass die/der Mitarbeitende den Nachweis fur
die Teilnahme an einem Bewerbungsgesprdch erbringt.

3. SchuldrechtlicheBestimmungen

3.1 Lohnverhandlungen
lDie GAV-Parteien konnen jeweils bis 15. Dezember jeden Jahres schriftlich Verhandlungen tiber kollektive
Massnahmen zur Entl6hnung f0r das Folgejahr verlangen.
2Kriterien frlr die Lohnverhandlungen sind das Geschdftsmodellvon SPS Switzerland AG, das

Marktgeschehen und das wirtschaftliche Umfeld.
3Die GAV-Parteien kdnnen die Lohne und Zulagen auch fUr eine ldngere Dauer als ein Jahr festlegen.
aEinigen sich die GAV-Parteien im Rahmen der Lohnverhandlungen nicht, kann jede Partei bis sptitestens
am 28. Februar den Streitschlichtungsmechanismus gemdss Ztff .3.4 zur Anwendung bringen.

3.2 Zusammenarbeit zwischen den GAV-Parteien

3.2.1 Parit6tische Kommission
Die Vertragsparteien richten eine stiindige paritdtische Kommission ein, die sich in der Regel zwei,

mindestens aber ein Mal im Jahr trifft. Sie definiert die Kontrolle und Llberwacht den Vollzug des

vorliegenden GAV und befindet in erster lnstanz Uber Konflikte und Auslegungsfragen zum GAV. Die

Besetzung und die Aufgaben der Paritdtischen Kommission regelt ein Reglement, das integraler

Bestandteil des GAV ist. Durch einstimmigen Beschluss der Paritdtischen Kommission bestimmt diese aus

ihrer Mitte einen Prdsidenten und einen Vizeprdsidenten. Der Priisident soll aus den Reihen der

Arbeitgeber kommen.

3.2.2 Mitwirkungsrechte
Die vertragschliessenden Gewerkschaften haben unterschiedlich ausgepriigte Mitwirkungsrechte:

- Mitbestimmung (Stufe 3): Die GAV-Parteien treffen einen einvernehmlichen Entscheid
- Anhorung (Stufe 2): Die vertragschliessenden Gewerkschaften werden angehort, bevor definitiv

entschieden wird. Werden Vorschliige der vertragschliessenden Gewerkschaften nicht
berucksichtigt, wird die ablehnende Haltung begrundet

- umfassende lnformation (Stufe 1)

Die Art der Mitwirkungsrechte ist abhiingig vom jeweiligen Mitwirkungsgegenstand gemiiss Zrtf .3.2.3.
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Anderungen und Ergdnzungen des GAV 5PS Switzerland AG 3

Lohnverhandlungen 3

Reglemente und DatenschutzerklSrung frir Mitarbeitende von SPS Switzerland

AG

2

Ubertragung des Betriebs oder Ubertragung von Betriebsteilen auf Dritte (gemiiss

Art. 333a Abs. 1 OR)

Fusionen und Ubernahmen

Umstrukturierungen

Outsourcing

1

Ubertragung des Betriebs oder Ubertragung von Betriebsteilen auf Dritte, wenn
infolge der Ubertragung Massnahmen beabsichtigt sind, welche die

Mitarbeitenden betreffen (gemiiss Art. 333a Abs. 2 OR)

1

Massenentlassung gemdss Art. 335d OR 1

Krindigung von mindestens 10 Mitarbeitenden (am gleichen Standort ab 5
Mitarbeitenden) innerhalb von drei Monaten aus demselben Grund

1

3.2.3 Mitwirkungsgegenstdnde

3.3 Arbeitsfriede und Verhandlungsbereitschaft
lDie GAV-Parteien verpflichten sich, wiihrend der Geltungsdauer dieses GAV den absoluten Arbeitsfrieden
zu wahren und sich jeglicher Kampfmassnahme zu enthalten. Das Gebot des absoluten Arbeitsfriedens
schliesst auch Gegenstende ein, die in diesem GAV nicht geregelt sind.
2Bedarf eine wichtige Frage des VertragsverhEiltnisses ausnahmsweise w:ihrend der Vertragsdauer einer
Anderung oder Ergdnzung dieses GAV, so werden die Parteien Uber solche Fragen verhandeln.
Anderungen oder Ergdnzungen des GAV bedtirfen der Schriftform.
3Die GAV-Parteien bemUhen sich bei drohenden oder ausgebrochenen Konflikten um die unverzugliche
Beilegung.

3.4 Konflikte zwischen den GAV-Parteien
lBei Streitigkeiten zwischen den GAV-Parteien aus dem GAV ist zuerst auf der Ebene der Betroffenen eine
Einigung zu suchen, bevor der Fall der paritiitischen Kommission zur Schlichtung unterbreitet wird.
2Fur Streitigkeiten zwischen den GAV-Parteien, die nicht vor der ParitStischen Kommission geldst werden
konnen, kann innert 30 Tagen nach Feststellung der Nichteinigung ein Schiedsgericht mit Sitz in Ztirich
angerufen werden. Der ordentliche Rechtsweg ist in solchen Fiillen ausgeschlossen.
3Das Schiedsgericht ist zustiindig ftir:
- die Beurteilung von Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien des

GAV in Fdllen, in denen vor der Paritdtischen Kommission keine Einigung erzielt werden kann;
- die Beurteilung von Beschkissen der Paritdtischen Kommission gegen Arbeitgeber und/oder

Arbeitnehmende;
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aDas Schiedsgericht besteht aus drei Mitgliedern. Dieses setzt sich zusammen aus einem prdsidierenden

Mitglied, das gemeinsam von den GAV-Parteien bestellt wird. Hinzu kommt je ein Mitglied von

Arbeitgeber- und Arbeitnehmendenseite, das jeweils unablehnbar bezeichnet wird. lm Ubrigen bestimmt
sich das Sch iedsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnun g.
aDas Schiedsgericht legt das Schiedsverfahren im Ubrigen selbst fest. Dieses soll einfach und rasch sein.
Sofern die Komplexitiit des Einzelfalls nichts anderes erfordert, soll ein einfacher Schriftenwechsel
(Klageschrift und Klageantwort) stattfinden, gefolgt von einer mundlichen Verhandlung fur die
Vernehmung allfiilliger Zeugen und Sachverstdndigen sowie f0r den allfiilligen mundlichen Vortrag der
Pa rteistandpun kte.
slm Fall von Differenzen betreffend die kollektiven Lohnverhandlungen soll das Schiedsgericht seinen

Entscheid nach mundlicher Anh6rung der GAV-Parteien ohne Schriftenwechsel innerhalb von 30 Tagen

nach seiner Konstituierung ftillen.
6Das Schiedsgericht kann jederzeit einen Einigungsversuch vornehmen. Der Entscheid des Schiedsgerichts
ist endgultig unter Vorbehalt der Beschwerde an das Bundesgericht gemdss Art. 389 ff . ZPO.

3.5 Geltungsdauer
lDieser GAV tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und ist befristet bis zum 31. Dezember 2025.
2Die Vertragsparteien verpflichten sich, spdtestens sechs Monate vor Ablauf der Geltungsdauer
Verhandlungen zu einem neuen GAV aufzunehmen. v

Dieser GAV erscheint in deutscher, franziisischer und italienischer Sprache. Da die
Verhandlungen auf Deutsch stattfanden, geht die deutsche Fassung den Ahersetzungen vor,
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