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Weniges war in zu def 1980er so unbestritten wie 
die Existenz der T alsohle, die die Gewerkschaften seit dem Ende des fordisti
schen Klassenkompromisses der 70er Jahre durchschritten. Sinkende Mit
gliedszahlen, der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft, im dessen tra
ditionell stark organisierte Kernbereiche def industriellen Produktion 
schrumpf ten, wachsende Arbeitslosigkeit und ein sich ausbreitender ange
botspolitischer 'Mainstream' bildeten die Grundlage fur eine allseits konsta
tierte Defensive (vgL BaglionijCrouch Die Debatte tiber das Scheitern 
des Keynesianismus sowie die diskutierten Herausforderungen einer sich zu
nehmend globalisierenden Okonomie liei~en Gewerkschaften in der 
lichkeit zunehmend als veraltete, wandlungsunfahige Vertreterinnen von Parti
kularinteressen erscheinen. Ihr Zeitalter schien vorbei zu sein. 
Doch entgegen aller Prophezeiungen bewegen sich die Gewerkschaften 15 
spater wieder im Zentrum des politischen Geschehens: In vielen europaischen 
Landem ist die angebotspolitische Wende nicht mit der von zahlreichen Seiten 
prognostizierten und von den ArbeitnehmervertreterInnen befurchteten 
nalisierung, sondem mit der expliziten Integration def Gewerkschaften in den 
Politikprozess einhergegangen. 1m Zuge stetig zunehmender Arbeitslosigkeit und 
der in dies em Zusammenhang konstatierten Krise des W ohlfahrtsstaates sind in 
den letzten Jahren in zahlreichen europaischen Landem themen- und ressort
tibergreifende Dreieckskooperationen zwischen Staat, Arbeitgeberverbanden und 
Gewerkschaften entstanden (vgl. Fajertag/Pochet 2000). Allen Pakten gemeinsa
men sind die drei zentralen Ziele: Steigerung der internationalen Wettbewerbsfa
higkeit, Sanierung def offentlichen Haushalte und Bekampfung der Arbeitslosig
keit, die als neuer Konsens zwischen den Beteiligten gelten.1 

Die vielzitierten Termini 'Wettbewerbskorporatismus' (vgL Rhodes 1998) und 'Angebotskor
poratismus' (vgL Traxler 1993) stehen fur die Abgrenzung der neuen Kooperationen vom 
keynesianisch gepragten Neo-Korporatismus der 70er Jahre CNachfragekorporatismus'). 
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"One fundamental element which typifies the process of drawing up pacts [ ... ] is the emergence 
of a consensual analysis among the parties of the implications of a changing system of produc
tion and the formulation of joint preferences [ ... ]." (Pochet/Fajertag 2000: 18) 

Dieser Konsens, der durch eine Anpassung def Gewerkschaftsposition an die der 
anderen Akteure moglich wurde, sichert ihnen einen Platz am Verhandlungstisch 
und gilt als Zeichen daror, dass die gewerkschaftliche Krise iiberwunden ist. 
Doch so sehr die Auflosung der Krise durch den Konsens beschworen wird, 
so wenig werden in der Regel die Bedingungen des gewerkschaftlichen Anpas
sungsprozesses, die daraus resultierenden innergewerkschaftlichen Auseinander
setzurigen, das Wesen und die Struktm des Konsenses oder das Verhaltnis von 
Konsens und Krise beleuchtet. Genauer gesagt: Die Gewerkschaften befinden 
sich im Brennpunkt der Debatte, urn dort ein Schattendasein zu rohren. 
Die verbreitete Entproblematisierung des Konsenses liegt in der Annahme be
griindet, dass eine den Interessen und dem Wohl aller Beteiligten entspre
chende 'richtige' Kombination von okonomischen Notwendigkeiten und so
zialen Erfordernissen objektiv bestimmbar sei (vgl. Negrelli 2000: 90). Das so
genannte GemeinwohF wird zum entscheidenden Bezugspunkt (vgl. Vis
ser/Hemerijck 1998: 97; 161ft). Die Losung eines Problems wird in def Regel 
aus der Natur des Problems hergeleitet, so dass die angebotspolitische Wende 
als Ausdruck einer pragmatischen, nicht-ideologischen und notwendigen An
passung an veranderte Rahmenbedingungen interpretiert wird (vgl. Rhodes 
2001: 10 1 ff). Die Konsensgenese wird damit zum vernunftgeleiteten und ver
antwortungsbewussten Prozess, der zwar je nach Kontextbedingungen unter
schiedlich verlaufen kann (vgl. Regini 2000), in dem Machtbeziehungen je
doch kein entscheidender Faktor sind. 

"In this consensual world, where economic efficiency and social justice go hand in hand, conflict 
is the outcome of outdated adversarial attitudes, not structural relations, and can be resolved by 
people being 'fair', 'sensible', and 'responsible'." (Levitas 1998: 114f) 

Der Wandel der Gewerkschaften wird infolgedessen als Ausdruck von 'Lernfa
higkeit' und 'Verantwortungsbewugtsein' gewiirdigt (Visser/Hemerijck 1998). 
Am Beispiel des niederlandischen Poldermodells, das als Prototyp eines er
folgreichen Konsensmodells gilt, werde ich im Folgenden illustrieren, dass der 
angenommene Konsens weitaus briichiger, ambivalenter und konfliktbehafte
ter ist, als gemeinhin suggeriert wird. Entscheidend hierror ist die Differenzie
rung von verschiedenen Reichweiten des Konsenses, die es ermoglicht, die 
Parallelitat von einem zunehmenden angebotspolitischen Konsens einerseits 
und hefiigen Konflikten - z.B. iiber Sparmagnahmen im Offentlichen Sektor -
andererseits konzeptionell zu erfassen. 

2 In der aktuellen Diskussion weist vor aHem Offe auf die der Gemeinwohldefinition inharente 
"autoritar-paternalistische Versuchung" (2002: 64) hin. "AuffaHig [ ... ] ist [ ... ] eine Redeweise, 
die von ,dem' Gemeinwohl im Singular spricht und damit eine Eindeutigkeit suggeriert, die 
keinen Dissens duldet" (ebd.: 55). 

1m Konsens aus der Krise? 121 

Anhand des gouvernementalitatstheoretischen Ansatzes von Foucault lasst 
sich dariiber hinaus zeigen, dass der Prozess der Konsensgenese nicht der 
Ausdruck von Vernunft und Verantwortung war, sondern die machtbedingte 
Verankerung einer bestimmten Interpretation der Welt als 'wahr' und 'richtig' 
beinhaltete. Nicht die konsensbedingte Auflosung der gewerkschafilichen Kri
se, sondern die krisenbedingte Strukturierung der Ordnung des Konsenses 
tritt aus dieser Perspektive ins Blickfeld. Foiglich interessiert nicht nur, ob tat
sachlich ein Konsens vorliegt, d.h. ob bestimmte Losungen oder Interpretati
onen tatsachlich von allen Seiten akzeptiert werden, sondern dariiber hinaus, 
unter welchen Bedingungen die Akzeptanz zustande gekommen ist. Die 'go
vernmentality studies' sind hier insbesondere deshalb weiterrohrend, da mit 
der Konzeption von Macht als "Fiihren der Fiihrungen" (Foucault 1987: 255) 
sowohl (institutionalisierte) Machtungleichgewichte und darauf beruhende 
'Fremdrohrung' als auch die 'Selbstrohrung' von Individuen und Kollektiven 
durch aktive Aneigungsprozesse erfasst werden konnen. 
1m Folgenden wird zunachst ein Uberblick iiber Kernelemente des Poldermo
dells sowie die niederlandische Gewerkschaftsbewegung gegeben. 1m An
schluss daran systematisiere ich die Konsensanalyse und erortere in diesem 
Zusammenhang relevante Aspekte der Gouvernementalitatstheorie. Schliemich 
wird die Ordnung des Konsenses am empirischen Material illustriert. 

1. Das niederlandische Poldermodell und die Gewerkschaften 

Mitte der 90er Jahre wurden die Niederlande als sogenanntes Poldermodell 
weltberiihmt. Aus der sogenannten 'dutch disease' zu Beginn der 80er Jahre 
mit einer Arbeitslosigkeit von iiber 12% (1983), einer im europaischen Ver
gleich sehr niedrigen Beschaftigungsquote und einem grogen Finanzdefizit im 
offentlichen Sektor war das vielbeachtete 'dutch miracle' geworden (vgl. Vis
ser/Hemerijck 1998): Die Arbeitslosenquote war bis 1998 auf 4% gesunken, 
der offentliche Haushalt nahezu ausgeglichen (vgl. CPB 1997), das Beschafti
gungswachstum lag deutlich iiber dem EU-Durchschnitt und die Beschafti
gungsquote erstmals im europaischen Mittelfeld (vgl. OECD Employment 
Outlook 1997, 1998, 1999). Doch nicht nur niederlandische Beschaftigungs
quoten und Arbeitslosenraten werden seitdem allerorten diskutiert. Die nie
derlandische Politik gilt als Beispiel einer gelungenen Anpassungsstrategie an 
veranderte Rahmenbedingungen, das Land als erfolgreicher Prototyp eines so
genannten Dritten Weges zwischen Uberregulierung und radikaler Liberalisie
rung (vgl. Wilthagen 1998). 

"The Government defends a policy mix that combines five programmes: fiscal consolidation, a 
stable monetary climate, wage cost moderation supported by general and generic tax reduction, 
an activation and if necessary alternative work creating system of social securiry and a structural 
policy focusing on flexibilisation and improved allocation of the market." (Hemerijck et al. 
2000a: 276) 
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Ais zentraler des gepriesenen Modells gelten der institutional i
sierte niederlandische Korporatismus3 und die politische Kultur def Konsens
demokratie, die nach gangiger die konsensuale Aushandlung der 
Anpassungsstrategien ermaglicht und ihnen damit eine breite gesellschaftliche 
Basis geschaffen haben (vgl. Kleinfeld 1997: The Economist 
12.lO.1996). Auch die niederlandischen Gewerkschaften betonen die Bedeu
tung des Konsenses aller Akteure auf dem Weg von der 'dutch disease' zum 
hollandischen Beschaftigungswunder (vgl. FNV 1997: 
Das 1982 zwischen Arbeitgebern und. Gewerkschaften geschlossene Abkom
men von Wassenaar gilt heute als Grundstein des Poldermodells 
ser/Hemeriick 1998: 137ft). In dem Abkommen bekundeten die Gewerkschaf
ten ihre Bereitschaft zur Lohnzuruckhaltung, wahrend die Arbeitgeber im Zu
ge dessen ihr grundsatzliches Veto gegen Arbeitszeitverkurzungen aufgaben. 
Damit akzeptierten die Gewerkschaften wie bereits vor 1965\ und vor allen 
anderen europaischen Gewerkschaften, den angebotspolitisch fundierten Zu
sammenhang von Lohnhahe und Wettbewerbsfahigkeit Hemerijck et al. 
2000b: 216; Becker 2001: Der 1982 eingeschlagene Kurs wurde durch wei
tere Abkommen Ende def 80er und Anfang der 90er Jahre erneuert. Eng ver
bunden mit dem Poldermodell ist in der Offentlichen Aufmerksamkeit ferner 
die 1996 zwischen Gewerkschatten und Arbeitgebern getroffene Vereinbarung 
Flexibiliteit en Zekerheid, in def F1exibilisierung von Normalarbeitsverhaltnis
sen bei gleichzeitiger Regulierung und verbesserter Absicherung von Teilzeit
und Zeitarbeitsverhaltnissen festgelegt wurde. 
Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Abkommens von Wassenaar befanden 
sich die Gewerkschatten in einer schweren Krise: Nach ihrer vergleichsweise 
starken Stellung in den 70er Jahren gerieten sie im Zuge rasant steigender Ar
beitslosigkeit, sinkender Mitgliedszahlen und der zunehmenden angebotspoli-

3 Hier sind vor all em der Sozial-Okonomisehe Rat (SER), in dem je 11 Vertreterlnnen von 
Gewerksehaften und ArbeitgeberInnenverbanden sowie 11 von der Regierung benannte un
abhangige Sachverstandige vertreten sind, sowie die bipartistische Stiftung der Arbeit (STAR) 
zu nennen, die beide in der unmittelbaren Nachkriegszeit geschaffen wurden. Damit war der 
Einfluss der Gewerkschaften im Verhandlungssystem institutionell festgesehrieben, so dass 
der deutlich unter dem europaischen Durchsehnitt liegende Organisations grad nur bedingt 
Auskunft liber die gesellschaftliehe Bedeutung der Gewerksehaften gibt. Naehdem der Orga
nisationsgrad zwischen 1979 und 1986 von 35% auf 25% gesunken war, stieg er seit Ende der 
80er Jahre langsam wieder auf 28% (1997) an (vgl. Visser 2000: 453). 

4 Wahrend in den meisten europaisehen Landem bis weit in die 80er Jahre die strikte Ableh
nung eines Lohnkostenwettbewerbs mit einer keynesianisch fundierten Zurlickweisung des 
Zusammenhangs von Lohnhohe und Wettbewerbsfahigkeit verbunden wurde, unterstiitzen 
die niederlandischen Gewerkschaften bis Mitte der 60er Jahre eine staatlich gelenkte Niedrig
lohnstrategie zur Forderung der niederlandischen Wettbewerbsfahigkeit (vgl. Wijngaert 1994: 
30). Seit Ende der 60er Jahre erfolgte jedoch eine Radikalisierung der Gewerkschaftsbewe
gung, die zunehmend ihre vollbesehaftigungsbedingten Machtressoureen mobilisierte und 
mit der Durchsetzung hoher Lohnforderungen der Niedriglohnstrategie ein Ende bereitete 
(vgl. Wolinetz 1989: 87). 
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tischen der Regierungspolitik der 80er Jahre in die De
fensive (vgl. Visser 1990: lm Dachverband Federatie Nederlandse Vak-
beweging dominierte eine Krisenstimmung von ausgepragter 
keit (vgl. FNV 1982a: Die in der traditionellen 'Versaulung' der niederlan
dischen Gesellschaft begrundete Spaltung der Gewerkschaftsbewegung in den 
mit Abstand graB ten Dachverband FNV - Ende der 70er durch einer 
Fusion der katholischen und sozialistischen Dachverbande entstanden - sowie 
den gemaBigt-konservativen protestantischen Verband Nationaal 
Vakverbond verscharfte die Position der 
schlossenen Auftreten fehlte (Akkermans 1999: 
der Beratungspflicht des SER, der bis 1995 von der vor jedem sozi
al- oder wirtschaftspolitischen Vorhaben angehart werden musste, sowie die 
Umstrukturierung def der haben die Gewerk-
schaften in der Folgezeit zentrale Einflussbereiche (vgl. van der 
Veen/Trommel 1998: Mit der zunehmenden des Poldermo-
dells ging seit Mitte der 90er Jahre . eine unerwartete und 
AufWertung der Arbeitnehmervertreterinnen einher: 1997 erhielten die durch 
niedrige Gewerkschaften mit den Ar

den renommierten Carl-Bertelsmann-Preis fur 
die kooperative 
landis chen ihre verbreitete 

der nieder
Konsensmo-

dell sowie die die die Gewerkschaften im 
erfahren haben, machen die Niederlande zu einem geeigneten 
die Analyse def des Konsenses. 

2. der 

Unter einem Konsens sol! im Folgenden die Dbereinstimmung der Praferen
zen verschiedener Akteure verstanden werden, so dass bei divergierenden Inte
ressen ein Praferenzwandel mindestens eines Akteurs notwendig ist. Die Ana
lyse konsensualer Dbereinstimmungen wird durch die Unterscheidung der 
Akzeptanz, d.h. der Frage der materialen Evidenz eines Konsenses, von den 
Bedingungen der Akzeptabilitat, d.h. den Umstanden der Konsensgenese, sys
tematisiert.s 

5 Die einzige vorliegende Systematik der Bedeutungen von Konsens stammt von Gerhardt 
Lehmbruch aus den 60er Jahren. Er unterschiedet vier Unterarten von Konsens: Erstens den 
Problemkonsens, womit er das Minimum an Konsens bezeiehnet, das fur eine Demokratie 
funktionsnotwendig ist, zweitens den Fundamentalkonsens, der sich auf Spielregeln der Kon-
fliktaustragung, Verfassungsnonnen und wichtige Bestandteile des 
sehen Wertesystems drittens den Autoritatskonsens, der die Zustimmung von 
viduen zu einem bestimmten Autoritatsanspruch beinhaltet, und viertens den mehrdimensi
onalen Konsens, der ausdriickt, dass die genannten Konsensobjekte sich nieht gegenseitig 
ausschlieilen (vgl. Lehmbruch 1969: 291fl). 



124 Silke van Dyk 

2.1. Die Der Konsens in unterschiedlichen Reichweiten 

Die nach def Akzeptanz ist gleichbedeutend mit der Frage ob 
und in welchen Punkten eine Dbereinstimmung der Praferenzen der Akteure 
gegeben ist. In diesem Rahmen konnen Konsens und Konsensaquivalente ab
gegrenzt, (verbleibende) Konfliktfelder aufgedeckt sowie das Verhaltnis von 
Konsens und Konflikt analysiert werden. Entscheidend flir die Differenzierung 
von Konsens und sogenannten Konsensaquivalenten ist im vorliegenden Fall 
vor aHem die Abgrenzung von 'Komens' und - von normativer 
Dbereinstimmung und stabiler Austauschbeziehung. Wahrend im Fall eines 
Konsenses tibereinstimmende Praferenzen vorliegen, werden durch einen 
Kompromiss divergierende Interessen anhand von Austauschprozessen nur 
punktuell zusammenflihrt. Intersubjektive TauschmaBstabe sind so lange ver
zichtbar, wie "die subjektive Einschatzung des jeweiligen Angebotswertes [ ... ] 
hinreichend motivierend [ ... ] ist, sich auf das Tauschangebot des anderen ein
zulassen" (Schmid 1992: Kompromisse leben damit von der Ausschal
tung von Konsenserwartungen, d.h. sie leben von dem, was Luhmann "be
zahlte Indifferenz" (Luhmann 1964: genannt hat. Werden diese Aus
tauschprozesse def Analyse entzogen, besteht die Gefahr, eine durch Tausch
objekte 'bezahlte' Einigung flir einen Konsens zu halten.6 

Die Untersuchung, ob und in welch en Punkten konsensuale Dbereinstim
mung en gegeben sind, wird durch die Differenzierung verschiedener Konsens
reichweiten strukturiert. Ich operationalisiere die Reichweiten in Anlehnung 
an die drei Dimensionen politischen Wandels von Peter Hall (1993: 278f) und 
unterscheide damit Dbereinstimmungen erster, zweiter und dritter Ordnung. 
Dbereinstimmungen erster Ordnung betreffen die konkrete Umsetzung politi
scher oder okonomischer Instrumente, z.B. die konkrete Hohe eines Steuersat
zes oder die konkrete Lohnforderung, Dbereinstimmungen zweiter Ordnung die 
Instrumentenwahl, also beispielsweise die Konzeption des Steuersystems oder 
die grundsatzliche Einigung auf eine Politik der LohnmaBigung. Dberein
stimmungen dritter Ordnung beziehen sich schlief5lich auf grundlegende Deu
tungsmuster und die Gewichtung politischer Ziele, d.h. zum Beispiel auf das 
Verhaltnis von Freiheit und Gerechtigkeit oder aber auf die Orientierung am 
angebotspolitischen oder keynesianischen Paradigma. 
Mit dieser Differenzierung soIl der T atsache Rechnung getragen werden, dass 
es ein erheblicher Unterschied ist, ob ein Konsens tiber angebotspolitische 
Grundsatze oder aber lediglich tiber - beispielsweise - die konkrete Hohe der 
Lohnsteuersatze vorliegt. Die Unterscheidung ermoglicht es, zu bestimmen, 

6 Tauschbeziehungen als Kern neo-korporatistischer Arrangements spielen in der Korporatis
rnusfarschung eine zentrale Rolle (vgl. Pizzorno 1978), wabei insbesondere fur die Nieder
lande darauf hingewiesen wird, dass die Tauschprozesse der 70er Jahre einen bruchig gewor
den en vorrnaligen Konsens ersetzten (vgl. Braun/Kernan 1986: 851). 
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inwiefern Dbereinstimmungen in der konkreten 
nahmen mit einer grundlegenden Dbereinstimmung der 
Akteure einhergehen. Ebenso ist es moglich, zu ob in Konstellatio-
nen, die durch Konflikte erster oder zweiter gepragt sind, dennoch 
iibereinstimmende Deutungsmuster vorliegen. Von dies en inhaltlichen Reich
weiten des Konsenses kann zudem ein Konsens auf def Verfahrensebene un
terschieden werden, der die Strukturen der Entscheidungsfindung betrifft. 
Durch diese Differenzierung von Reichweiten einerseits sowie Verfahrens- und 
Inhaltsebene andererseits wird die verbreitete schematische Ausschlieglichkeit 
von Konsens und Konflikt aufgehoben. Sie ist ein Instrumentarium, urn Am
bivalenzen in Verhandlungsprozessen aufzudeclcen, d.h. die Ko-
Existenz von Komens und Konflikt der zu machen. 

2.2. Die Der Kansens seine Genese 

Die Analyse der Akzeptabilitatsbedingungen eroffuet den Blick auf Konstruk
tionsprozesse und Machtwirkungen im Rahmen der Konsensgenese und kann 
durch Aspekte def Diskurstheorie und der Gouvemementalitatstheorie von 
Foucault theoretisch fundiert werden. Entscheidend flir die Analyse der Kon
sensgenese ist die Frage, wie es gelingt, dass eine bestimmte Form sozialer Re
gulierung als 'richtig' erscheint und von allen Akteuren getragen, d.h. flir aile 
akzeptabel wird. Dieser Frage liegt die Annahme dass sich Losun
gen eines Problems nicht aus der vermeintlichen Naturalform desselben ablei
ten lassen, sondem ebenso wie das Problem selbst in gesellschafi:lichen Deu
tungsprozessen konstruiert werden. Foucault betont, dass mit diesem Ansatz 
nicht die Realitat bestimmter Erscheinungen geleugnet, sondem vielmehr ge
zeigt werden soli, "dass etwas wirldich in def Welt vorhandenes in einem ge
gebenen Augenblick das Ziel sozialer Regulierung war" (Foucault 1996: 179). 
Eine Problemlosung ist damit stets historisch kontingent und real zugleich. 
Die hohe Arbeitslosigkeit zu Beginn def 80er Jahre war demzufolge genauso 
real wie die darauf folgende angebotspolitische Wende in vielen europaischen 
Landem. Doch diese Wende war - entgegen der verbreiteten Analyse - nicht 
notwendig mit den wirtschaftlichen Problemen verkniipft, sondern Ausdruck 
sozialer Regulierung im Rahmen einer spezifischen historischen Konstellation. 
Hier tritt bei Foucault die "Ordnung des Wahren" (Foucault 1978: 51) bzw. 
die "politische Okonomie der Wahrheit" (ebd.) ins Zentrum des Blickfeldes: 

,,[ ... ] die Wahrheit ist von dieser Welt. [ ... ] Jede Gesellschaft hat ihre eigene Ordnung def Wahr
heit" (ebd.). 

Die Analyse von Wahrheit besteht bei Foucault aus zwei Schritten: Zunachst 
werden Universalien dekonstruiert, Evidenzen zerstort und vertraute Denk
schemata in Frage gestellt. In einem zweiten SChfitt wird dann das spezifische 
Netz von Krafteverhaltnissen, Interessen und Strategien aufgedeckt, das jene 
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Selbstverstandlichkeiten hervorgebracht und stabilisiert hat. Foucault zeigt 
durch den historischen Bezug seiner Arbeiten, 

"dass das, was ist, nicht immer gewesen ist [ ... ]. Was die Vernunft als ihre Notwendigkeit erfahrt 
oder was vielmehr verschiedene Formen von Rationalitat als ihr notwendiges sein ("etant") ausge
ben, hat eine Geschichte, die wir vollstandig erstellen und aus dem Geflecht der Kontingenzen 
wiedergewinnen konnen." (Foucault 1996: 179) 

Foucaults Skepsis gegentiber einem universalen Wahrheitsbegriff ist also nicht 
die Negation von Wahrheit, sondem der Versuch, Wahrheiten in ihrer Singu
laritat historisch zu erklaren - d.h. Universalien als Singularitaten zu dechiff

neren. 
Ein 'Wahrheitsregime' im Sinne Foucaults umfasst mehrere Dimensionen: 
Dazu zahlen neben der Q!Ialifizierung bestimmter Diskurse als 'wahr', die 
Entwicklung von Mechanismen und Techniken, die eine Unterscheidung der 
wahren Aussagen von den falschen ermoglichen, der Aufbau von Sanktions
organen und -modi, die diese Differenzierung untersttitzen, und die Festle
gung von Personen und Instanzen, die tiber Wahrheit zu entscheiden haben 
(vgl. Foucault 1978: 51r Die Akzeptanz einer sozialen Regulierung ist urn so 
groger und der Zwang urn so subtiler, 
"je mehr er hinter der Gesetzmalligkeit dieser Wahrheiten und der N otwendigkeit ihrer Imperati
ve zuriicktreten kann, ihre Willkiir urn so unsichtbarer, je mehr sie lediglich jene Verhaltensfor
men oder Handlungsziele einfordert, die mit diesen Wahrheiten iibereinstimmen." (Lemke 1997: 

328) 

Jede historisch kontingente Wahrheit verfugt also tiber Machtwirkungen und 
gibt zugleich Auskunft tiber bestehende Machtverhaltnisse, denn bestimmte Deu
tungen und die daraus resultierenden 'Notwendigkeiten' - als Vorstufen der 
Wahrheitsproduktion - finden mehr Gehor als andere. Foucault ordnet damit 

"nicht nur Zwang und Gewalt, sondern auch Freiheit und konsensuelle Handlungsformen in die 
Untersuchung der Machtverhaltnisse ein. Fiir ihn markieren Zustimmung und Einverstandnis 
nicht per se die Abwesenheit von Herrschaftseffekten." (Lemke et aL 2000: 28)8 

Nachdem Foucault Macht bis Ende der 70er Jahre als ubiquitares Merkmal 
menschlicher Interal<tion konzeptionalisiert hat, schafft er in seinen Vorlesungs
reihen zu Fragen der Gouvemementalitat (1978/1979) erstmalig eine Unter
scheidung zwischen "Machtbeziehungen als strategischen Spiel en zwischen 
Freiheiten" (Foucault 1985: 26) und Herrschaftszustanden als okonomisch, 

7 Die kurze Skizze der Mechanismen des Wahrheitsregimes zeigt das komplexe Zusammenspiel 
von diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken auE Mit der Einfuhrung des Herrschaftsbeg
riffs als Institutionalisierung von Machtpraktiken wendet sich Foucault in seinen gouverne
mentalitatstheoretischen Fragmenten explizit Fragen der Institutionalisierung von nicht
diskursiven Praktiken zu. Hiermit ergeben sich wichtige Ankniipfungspunkte an die soziolo
gische Institutionenanalyse (vgL Powell/DiMaggio 1991), die in der deutschen Auseinander
setzung unterbelichtet bleiben, da in der diskurstheoretischen Rezeption Foucaults dIe Re-
zeption seines Spatwerks vernachlassigt wird. . 

8 ,,!eh wiirde hochstens so weit gehen zu sagen, dass man vielleicht nicht fur Konsensuahtat, 
sondern gegen Nicht-Konsensualitat sein sollte." (Foucault 1994: 707) 
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politisch oder militarisch institutionalisierter Austibung von Macht. Weiter
fuhrend fur die Analyse von Sozialpartnerschaften ist jedoch vor allem eine 
dritte Dimension der Machtanalytik, die Foucault den strategischen Machtspie
len und Herrschaftszustanden hinzufugt: die Regierungstechnologien. Dies 
sind Formen der Machtaustibung, die tiber den spontanen und unregulierten 
Charakter der strategischen Machtspiele hinausgehen, ohne die Starrheit und 
Dauerhaftigkeit von Herrschaftszustanden zu besitzen. Bei dieser Dimension 
handelt es sich urn eine Macht, die nicht direkt unterwirft, sondem die Sub
jekte durch die Produktion von Wahrheit anleitet, sich selbst zu fuhren. 

"Vielleicht eignet sich ein Begriff wie Fiihrung gerade kraft seines Doppelsinns gut dazu, das Spe
zifische an den Machtverhaltnissen zu erfassen. 'Fiihrung' ist zugleich die Tatigkeit des 'Anfuh
rens' anderer (vermoge mehr oder weniger strikter Zwangsmallnahmen) und die Weise des Sich
Verhaltens in einem mehr oder weniger offenen Feld von Moglichkeiten. Machtausiibung besteht 
im 'Fiihren der Fiihrungen' und in der Schaffung der Wahrscheinlichkeit." (Foucault 1987: 255) 

Die hier angelegte Kombination von 'Fremdfuhrung' und 'Selbstfuhrung' 
schafft im Hinblick auf die analysierte Produktion von konsensualen Losun
gen in Sozialpartnerschaftsprozessen einen geeigneten Zugang, urn einerseits 
unterschiedliche Ftihrungsgewalten erfassen zu konnen, ohne die Bedeutung 
der Selbstfuhrung im Rahmen eines 'Wahrheitsregimes' aus den Augen zu ver
lieren.9 Mit der Herausarbeitung der Kontingenz von Wahrheit und der Ana
lyse ihrer Entstehungsbedingungen ist die Basis fur eine theoriegeleitete Ana
lyse der Akzeptabilitatsbedingungen geschaffen, die eine fundierte Kritik der 
in der aktuellen Debatte vorherrschenden Konzeptionen von 'Vemunft', 'Ver
antwortung' und 'Lemen' als Pfeiler des Konsenses ermoglicht. 
Bei Foucault mangelt es jedoch an einer methodologischen Systematisierung 
sowie an konkreten Anhaltspunkten fur die empirische Umsetzung. Hier sind 
Arbeiten weiterfuhrend, die im Anschluss an sein Werk konkrete Mechanis
men und Techniken am gegenstandsbezogenen Material entwickelt haben. 
Gewinnbringend ist das von Maarten Hajer verwendete Konzept der 'story li
nes', mit dem es gelingt, der Verschrankung von institutionellen Formen und 
diskursiven Zuschreibungen naher zu kommen und ihre Bedeutung fur die Ver
ankerung bestimmter Interpretationen der Welt zu erfussen (vgl. Hajer 1995). 

"AIs story line lassen sich Erzahlungen der sozialen Wirklichkeit definieren, durch die Elemente 
aus vielen unterschiedlichen Gebieten miteinander verkniipft werden und die dabei den Akteuren 
ein Set symbolischer Assoziationen an die Hand geben, die so ein geteiltes Vershindnis suggerie
ren. Sie wurden damit zu wiederkehrenden Metaphern - oder 'tropes' - die das offentliche Ver
standnis beherrschten und die bestehende Sozialordnung rationalisierten und naturalisierten." 
(Hajer 1997: 113) 

Der Rtickgriff auf ein bestimmtes Element einer 'story line' aktiviert die ge
samte 'story line', so dass ihre Funktion entscheidend darin liegt, die Kom
plexitat sozialer Realitat zu reduzieren (vgl. Hajer 1995: 63). Dass 'story lines' 

9 Das Gouvernementalitatskonzept von Foucault bezieht sich sowohl auf die Fiihrung von 
Subjekten als auch auf die Fiihrung von Kollektiven (vgL Foucault 1987: 255). 
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in der Folge bestimmte und vor aHem spezifische Zusammenhange dem 
gesellschaftlichen Bewusstsein und damit def gesellschaftlichen Aushandlung ent
ziehen, ist ein entscheidender Mechanismus def Produktion von Wahrheit. 
Die Systematisierung der Konsensanalyse anhand der Abgrenzung von Kon
sens und Konsensaquivalenten, der Differenzierung von Konsensreichweiten 
sowie der Unterscheidung von Akzeptanz und Akzeptabilitatsbedingungen 
ermoglicht es, der in der Debatte iiber das Poldermodell verbreiteten einfa
chen Dichotomie 'Konsens oder Dissens' zu entgehen und stattdessen die 
Ordnung des Konsenses in den Blick zu nehmen. 

3. Die 

3.1. Die 

des Konsenses im 

Seit Mitte der 90er Jahre wird in weiten Teilen def Wissenschaft und def Of
fentlichkeit sowie von den AkteurInnen selbst von def Evidenz konsensualer 
Losungsstrategien ausgegangen. Eine kleine Minderheit von AutorInnen hin
gegen interpretiert den diskutierten Konsens als Mythos: 

"The claim that consensus and accomodation are core characteristics of the country's political 
economy is the result of a selective interpretation of reality. Indeed, the selective interpretation, 
repeated often enough, becomes a public myth. The 'polder model' [ ... ] is such a public myth." 
(Cox 2001: 242) 

Beide Interpretationen benennen richtige Aspekte, und beide blenden in ihrer 
Einfachheit wichtige Ambivalenzen und gegenIaufige Tendenzen aus. 
In der Frage der grundlegenden Krisendeutung - was nach Hall einem Kon
sens def dritten Ordnung entspricht - ist seit Anfang def 80er Jahre tatsach
lich eine wachsende Dbereinstimmung zwischen den Akteuren zu konstatie
ren, die jedoch erst Mitte der 90er Jahre ihren Hohepunkt erreicht. Der Spal
tung der Gewerkschaftsbewegung !commt rur diese Entwicklung eine zentrale 
Rolle zu, da der traditionell gemaRigtere und an der konservativ-christdemo
kratischen Partei orientierte eNV zu Beginn der 80er Jahre schneller und 
weitgehender als der FNV die angebotspolitische Krisendeutung von Arbeit
gebern und Regierung iibernommen hat, was den Anpassungsdruck auf den 
radikaleren Dachverband forcierte. Die Dberzeugung, dass Lohnzuriickhal
tung zur Verbesserung der Gewinnspanne der Unternehmen und damit zur 
Lasung der Arbeitsmarktkrise ruhrt, war 1980 in der eNV-Analyse ebenso ver
ankert wie die Bereitschaft, in Anbetracht dieses Zusammenhangs Kaufkraft
verluste def ArbeitnehmerInnen in Kauf zu nehmen und rur eine rigide Spar
politik den traditionell von gewerkschaftlicher Seite berurworteten Weg des 
'deficit spending' zu verlassen (vgl. eNV 1980: Sf£). Bereits 1979 berurwortete 
der eNV ein von Regierung und Arbeitgeberverbanden forciertes Abkommen 
zur Lohnzuriickhaltung, den sogenannten bijna accoord, der vom FNV ver
hindert wurde (vgl. Akkermans 1999: 67ft). 
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Doch in der kurzen Zeit zwischen den gewerkschaftlichen Strategiepapieren 
Aan den SJaag (1981) und Maak werk (1982b) vollzog sich auch im FNV eine 
erste Wende hin zur Akzeptanz des von Arbeitgebern und Regierung vertrete
nen Primats def Konsolidierungspolitik. Die Akzeptanz der im Abkommen 
von Wassenaar festgeschriebenen LohnmaRjgungsstrategie folgte kurz darauf 
und wird auch in FNV-Kreisen als entscheidender Anpassungsschritt begriffen 

Akkermans 1999: 105). Insbesondere bis Ende der 80er Jahre ist der An
passungsprozeR jedoch durch zahlreiche Bruche und gegenlaufige Tendenzen 
gekennzeichnet - sei es, dass eine staatliche Investitionspolitik statt Austeri
tatspolitik eingefordert (vgl. FNV J aarverslag 1984: 7) oder dass die N otwen
digkeit antizyldischer MaRnahmen betont wurde (vgl. Akkermanns 1999: 
Dieser Briiche zum Trotz kann def allmahliche gewerkschaftliche Anpas
sungsprozess von einer keynesianisch fundierten Krisendeutung an das ange
botspolitische Paradigma anhand von Dokumenten gut illustriert werden 
ebd.: 105; Becker 2001: 2S£) und stellt eine neue Dimension paradigmatischer 
Dbereinstimmung, also einen Konsens dritter Ordnung dar. 
Doch trotz der Annaherung der grundlegenden Krisendeutungen find en sich 
hinter manchem vermeintlichen Konsens Anzeichen eines klassischen Kom
promisses. Der Tausch als Mittel der Akzeptanzbeschaffung nimmt im Poli
tikprozess weiterhin eine zentrale Rolle ein, auch wenn die Bedeutung def 
Tauschhandlung und die Tauschbedingungen durch den neuen Konsens auf 
der paradigmatischen Ebene strukturiert sind. So stellt das Abkommen von 
Wassenaar einen klassischen Austausch von Arbeitszeitverkiirzung gegen 
LohnmaRigung dar (vgl. Wolinetz 1989: 93).10 Zugleich war es aber eine neue 
Entwicklung und Ausdruck einer Annaherung der Krisendeutungen def Ak
teure, dass def FNV iiberhaupt bereit war, Lohnzuriickhaltung als Tauschmit
tel einzusetzen. Auch im Rahmen der zwischen Gewerkschaften und Arbeit
gebern getroffenen Vereinbarung Flexibiliteit en Zekerheid ist ein Kompro
miss angelegt: Der Tausch zwischen der Regulierung von T eilzeitarbeitsver
haltnissen und der Deregulierung von Normalarbeitsverhaltnissen war aber 
eingebettet darein, dass sich Arbeitgeber und Gewerkschaften - wenn auch 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten - auf die damit verbundene Forme! 
'Flexicurity'l1 als zukunftsweisendes Konzept einigen !connten. 
Ein Blick auf die Niederlande seit 1982 offenbart dariiber hinaus jedoch vor 
aHem eins: eine bewegte Konfliktgeschichte. Die kurz vor dem Abkommen 
von Wassenaar konstituierte niederlandische Regierung aus Konservativen und 
Rechtsliberalen verfolgte entgegen der spaten prominent en Deutung des Ein
schnitts von 1982 gerade keine an gesellschaftlichem Konsens und Einigung 

10 In der Presse findet der Aspekt der Arbeitszeitverkiirzung 1982 interessanterweise mehr Be
achtung als die angekiindigte Lohnzuriickhaltung (Rensen 1982; Bocker/Goudzwaard 1982). 

11 Der Verkniipfung von flexibility und security (vgl. Wilthagen 1998). 
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mit den Sozialpartnern orientierte politische Strategie: Ihre "Polarisierungs
strategie, die legitimatorisch als Riickgewinnung des Primats der Politik ('no 
nonsense Politik') verkauft wurde, hatte Mitte der 80er Jahre zu einigen 
grundlegenden Einschnitten und Reformen gefuhrt, die man bildlich wohl am 
besten mit dem 'Schlachten der heiligen Kiihe' ausdriickt." (Kleinfeld 1990: 
238) Eine 3%-ige Kiirzung def Gehalter im i:iffentlichen Sektor fuhrte 1983 zu 
wochenlangen Streiks und groBen Protesten. Auch die Kurzung von Lohner
satzleistungen im Fall von Krankheit und Arbeitslosigkeit von 80% auf 70% 
rief heftige Pro teste der Gewerkschaften hervor. Hiermit lagen - der Differen
zierung von Konsensreichweiten folgend - Konflikte erster Ordnung vor, die 
die Festlegung von Leistungshi:ihen im Rahmen def bestehenden Regelungen 
betrafen. Einen weiteren zentralen Eskalationspunkt stellte 1991 die Reform 
der Arbeitsunfahigkeitsversicherung dar. Nachdem sich die Politik in den 80er 
Jahren auf Leistungssenkungen beschrankt hatte, wurde nun erstmals anhand 
verscharfter Zugangskriterien der Versuch unternommen, den Zustrom der 
LeistungsempfangerInnen zu regulieren und damit die Struktur des Versiche
rungssystems zu verandern (vgl. Aarts/ de Jong 1996). Kurzzeitige Arbeitsnie
derlegungen, zahlreiche landesweite Demonstrationen sowie Konflikte im SER 
waren Ausdruck des an diesem konkreten Fall entziindeten gesellschaftlichen 
Konflikts urn die Zukunft des Sozialstaats, der als ein Konflikt zweiter Ord
nung verstanden werden kann (vgl. FNV/CNV/MHP 1992). Auch die Frage 
der Lohnzuriickhaltung gestaltete sich trotz ihres zentralen Stellenwerts im 
sogenannten Poldermodell keineswegs konfliktfrei. Zusatzlich zu Konflikten 
iiber konkrete Lohnerhi:ihungen hat der FNV insbesondere Mitte der 90er 
Jahre mit der Aufl<undigung der Lohnzuriickhaltungsstrategie gedroht, falls 
die Arbeitgeber ihre Anstrengungen zur Beilegung der Arbeitsmarktkrise nicht 
verstarken sollten (vgl. Trouw 1995). 
Zudem ist ein groBer Dissens auf der Verfahrensebene zu konstatieren: Wah
rend die Gewerkschaften die Vorzuge der niederlandischen korporatistischen 
Tradition betonten (vgl. FNV 1985: 43ft), schrankte die Regierung korpora
tistische Einfliisse ein, urn das Primat der Politik wiederherzustellen: Seit An
fang der 80er Jahre umgingen verschiedene Regierungen ungeachtet des Pro
tests der Gewerkschaften zunehmend die offiziellen korporatistischen Institu
tionen (vor allem den Sozial-Okonomischen Rat und die Stiftung der Arbeit) 
zugunsten des wachsenden Einflusses von sogenannten Sachverstandigen- und 
Expertengremien (vgl. Kleinfeld 1997: 254). 
Konfliktfrei ist die als Konsensmodell geltende Erfolgsgeschichte also selbst 
auf den ersten Blick nicht. Aus der wachsenden Obereinstimmung def Kri
sendeutungen ki:innen demnach keine einfachen Riickschliisse auf den kon
kreten Politikprozess gezogen werden: Konflikte iiber qualitative und quanti
tative Veranderungen bestehender Regelungen sowie Auseinandersetzungen 
iiber die Form der Politikgestaltung bleiben an der T agesordnung. Von einem 
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Konsens erster oder zweiter Ordnung kann im niederlandischen Politikprozess 
der beiden vergangenen Jahrzehnte nicht die Rede sein. 

3.2 Die 

Dennoch gibt es konsensuale Obereinstimmungen, die erkIarungsbediirftig 
sind: Das ist zum einen der skizzierte angebotspolitische Konsens und zum 
anderen die im Zuge der internationalen Aufmerksamkeit fur das Poldermo
dell entstandene Obereinstimmung dariiber, dass es seit dem Abkommen von 
Wassenaar einen umfassenden Konsens zwischen allen Akteuren gegeben ha
be. In beiden Faile stellt sich die Frage, wie diese Deutungen fur aUe Akteure 
akzeptabel werden konnten. In den Niederlanden sind drei sogenannte 
lines' auszumachen, die die Akzeptabilitatsbedingungen des Konsenses ent
scheidend strukturiert haben, indem sie durch spezifische Verkniipfungen die 
angebotspolitische Krisendeutung als richtige und verniinftige Lasung veran
kert haben. Aus einer sozialen Regulierung ist infolgedessen in der Offentli
chen Wahrnehmung eine natiirliche und notwendige Entwicklung geworden. 
Hierbei handelt es sich zunachst urn die 'story line' der sogenannten dutch 
disease, die die hohe, strukturelle Arbeitslosigkeit, das hohe 
die passive Struktur des Sozialstaates, die niedrige Beschattigungsquote, die hohe 
Abgabenlast sowie die Rezessionstendenzen beschreibt (vgl. Cox 1993: 175f£). 
Die dutch disease wurde ideologisch mit dem Keynesianismus verkniipft, der 
Anfang der SOer Jahre insbesondere in der Position des FNV seinen Ausdruck 
fand. Jede Politik, die hiervon Abstand nahm, wurde in der Foige und in ex
pliziter Abgrenzung zu keynesianischen MalSnahmen als richtige und wirksa
me 'Medizin' gegen die hollandische Krankheit eingefuhrt, was den fur 
die zunehmende Durchsetzung angebotspolitischer Instrumente ebnete: 

"Die Regierung lebt auf zu groilen FuR Urn die finanziellen Probleme zu losen stehen zwei Wege 
offen. So kann die Steuerbelastung erhoht werden, was jedoch schlecht fur die Wirtschaft ist. [ ... ] 
Einsparungen, die 5enkung def Steuerbelastung und Privatisierungen hab~n hingegen zum Ziel, 
die niederlandische Okonomie wieder gesund zu machen." (Gortzak 1983 Ubersetzung d. Verf)]2 

Die Durchsetzung der Lohnzuriickhaltungsstrategie wurde durch die bis Mitte 
der 60er Jahre in den Niederlanden vorherrschende Tradition der Lohnzu
riickhaltung in korporatistischen Arrangements auf nationaler Ebene erleich
tert: Entscheidend ist hier die Bedeutung dieser Strategie im 'nationalen Ge
dachtnis', d.h. der ihr zugeschriebene Einfluss fur die Entwicklung der nieder
landis chen Okonomie nach dem zweiten Weltkrieg. Diese Geschichte stellt 
fur die Riickkehr zur Lohnzuriickhaltung in den 80er Jahren zwar kein Erkla
rungsmuster im engeren Sinne dar, aber sie bildet ein Netz von Praktiken und 
Deutungen, das fur die Verankerung von Lohnzuriickhaltung als 'Medizin' 
gegen die dutch disease 20 Jahre spater mobilisiert werden !connte. 

12 Vgl. auch Delsen, der Lohnzuriickhaltung als Medizin beschreibt (2000: 4). 
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Bezeichnend aus diskurstheoretischer Sicht ist der Terminus 'no nonsens'
Politik, mit dem die 1982 gewahlte rechts-Iiberale Regierung den eingeschla
genen, radikal angebotspolitischen Kurs bezeichnete (vgl. Visser 1990: 213). 
Die im Offentlichen Diskurs gelungene Identifizierung von Keynesianismus 
und 'nonsens' forderte die Abkehr def Gewerkschaften yom keynesianischen 
Paradigma. Damit war jedoch keine durchgangige und explizite angebotspoli
tische Argumentation verbunden.13 Die Anpassungsschritte vollzogen sich im 
Gegenteil haufig im Rahmen einer abgrenzenden Rhetorik gegenuber dem Re
gierungskurs. Doch gerade der kritische Impetus bringt zum Ausdruck, was 
nicht (mehr) kritisiert wird, d.h. wasbereits zur Normalitat, zum vertrauten 
Denkschema, geworden ist. So kritisiert der FNV in seiner Publikation 
werk, werk von 1993 zwar heftig die Radikalitat der Austeritatspolitik und das 
AusmaR der Steuersenkungen, aber def qualitative Kern der Politik bleibt un
widersprochen und wird damit reproduziert (vgl. FNV 1993: 6). 
Parallel und ihren Hohepunkt erst Anfang bis Mitte der 90er Jahre erreichend 
existiert die 'story line' des 'immobilen Korporatismus', der als eine Ursache 
der dutch disease begriffen wurde. In dies em "viscosity discourse" (Hend
riks/Toonen 2001b: 8), ,,[which] had [ ... ] become the socially-accepted stance 
in politics" (Hendriks 2001: 24) gaIt en die auf Ubereinstimmung ausgerichte
ten komplexen Entscheidungsprozesse, in denen Gewerkschaften und Arbeit
geberverbande eine zentrale Rolle spielten, als unvereinbar mit einer an Tem
po gewinnenden, globalisierten Welt. Das Argument implizierte in der Regel, 
dass widerstreitende Positionen verschiedener Akteure sowie Partialinteressen 
den Politikprozess lahmen. In der wissenschaftlichen Debatte war die Rede 
von "Corporatist immobility" (Hemerijck 1996) an der Tagesordnung. In der 
Presse wurden bereits ein Jahr nach dem Akkord von Wassenaar die Verhand
lungsokonomie und das sogenannte Harmoniemodell weitgehend fur tot er
ldart (vgl. Gortzak 1983; Breedveld 1983). Allein die Gewerkschaften blieben 
ungebrochen starke BefurworterInnen der Verhandlungsdemokratie (vgl. FNV 
1992). Radikale Umstrukturierungen ohne Absprache und gegen die Position 
der Gewerkschaften konnten entgegen der niederlandischen Tradition in die
sem Rahmen als notwendige Schritte im Kampf gegen die dutch disease kon
zeptionalisiert werden, die im Sinne des Gemeinwohls gegen die Partikularin
teressen der Gewerkschaften durchgesetzt werden mussten. 

13 Einen guten Einblick bieten hier die Jahresberichte des FNV: Bis Mitte der 80er Jahre werden 
Fragen der Krisendeutnng umfassend anhand nachfrageorientierter Konzepte dargelegt (vgL 
FNV 1983: Sff). Der schrittweise AnpassungsprozeR hingegen zeichnet sich nicht durch die 
theoretische Ausfuhrung angebotspolitischer Argumentationen ais vielmehr durch zuneh
mend aHgemeinere und schiagwartbesetzte Berichte seit Ende der 80er Jahre aus (vgL FNV 
1988: Sf). Vor aHem seit Anfang der 90er Jahre wird die Rede von ,Anpassungsnotwendigkei
ten', ,verantwortungsiiberuahme' oder ,Anerkennung der Realit:;t' in Gewerkschaftspublikati
on en zu einem faktischen Synonym fur die Anerkennung angebotspolitischer Deutungsmus
ter (vgL FNV 1992: 20). 
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Diese 'story line' wird erst 1996 durch die Entstehung def 'story line' Polder
modell' abgelost, in def die aufsehenerregenden beschaftigungs- und stabilitats
politischen Erfolge untrennbar mit einem angebotspolitischen Konsens sowie 
einer zentralen Rolle def Gewerkschaften verkniipft werden. Erst mit Verzoge
rung wendete sich im Zuge des intemationalen Lobs fur das niederlandische 
Modell auch im Land selbst def Diskurs (vgl. Hendriks/Toonen 2001 b: 
Der Verweis auf einen neuen Konsens der Akteure diente als Begrundung fur 
die mogliche Revitalisierung der lange Zeit kritisierten Verhandlungsdemokra
tie (vgl. van Schaik 1997; Wolinetz 2001: 264) und ermoglichte retrospektive 
die Urn deutung der korporatistischen Geschichte def 80er und 90er Jahre. 
Die Gewefkschaften, die seit Anfang der 80er Jahre gegen die Popularitat def 
'primacy of politics' urn ihren zentralen Platz am Verhandlungstisch gerungen 
hatten, wurden nach J ahren def Krise und des zunehmenden EinfluRverlustes 
uber Nacht zu Protagonisten der Erfolgsstory. the unions could claim 
this development as their success, and they did" (Becker 2001: Da in der 
'story line' die Erfolge jedoch nicht nur mit der Rolle der Gewerkschaften im 
Verhandlungssystem, sondern auch mit def Annahme eines umfassenden Kon
senses seit dem Abkommen von Wassenaar verbunden waren, stellte die 
ruckwirkende Anerkennung dieses Konsenses den Preis fur die Teilhabe an der 
Erfolgsgeschichte dar. 14 Die zuvor skizzierten zentralen Konflikte (erster und 
zweiter Ordnung), die die Zeit von 1982 bis 1997 entscheidend gepragt hat
ten, mussten infolgedessen in der gewerkschaftlichen Interpretation des hol
landischen Wunders nachtraglich eingeebnet werden (vgl. FNV 1997a: 
Das Abkommen von Wassenaar wurde unter Ausblendung des einstmals fur 
die Gewerkschaften so wichtigen Aspekts der Arbeitszeitverkurzung auf die 
vereinbarte Lohnzuruckhaltung reduziert. Mit der Affirmation der Erfolgsge
schichte akzeptierten die Gewerkschaften expliziter und ungebrochener als 
zuvor die Notwendigkeit def angebotspolitischen Wende (vgL Akkermans 
1999: 166). Dieser Schritt wurde durch die Interpretation des Poldermodells 
als erfolgreicher Prototyp des Dritten Weges zwischen sogenannter Euroskle
rose und grenzenlosem Neo-Liberalismus forciert und erleichtert. Der Bezug 
auf die soziale Rhetorik des 'Dritten Weges' ermoglichte es den Gewerkschaf
ten, trotz der Aneignung des angebotspolitischen Paradigm as die Kontinuitat 
der eigenen Position zu betonen (vgl. FNV 1997b). Hier kommt die Bedeu
tung der vielseitigen Interpretierbarkeit einer story line zum Ausdruck, die sie 
fur unterschiedliche Akteure anschlussfahig macht (vgl. Hajer 1995: 61). 
Die Skizzierung von 'story lines' stellt eine Strukturierung und Darlegung der 
Akzeptabilitatsbedingungen auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau dar. 
Zur weiteren Konkretisierung !conn en spezifische Techniken zur Unterschei-

14 So betont der FNV-Vorsitzende Lodewig de Waal, "dass in dies em Moment kein anderes 
Modell besser funktioniert ais unser KonsensmodelL" (Kalma 1997; Dbersetzung der Vert:) 
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dung von 'Wahrem' und 'Falschem' herausgearbeitet werden, die die Grund
pfeiler eines Wahrheitsregimes bilden. So ist im niederlandischen Fall die dis
kursive Herstellung eines allseits anerkannten gesellschaftlichen Makroakteurs 
von entscheidender Bedeutung. Mit dem Centraal Planning Bureau (CPB) e
xistiert ein zentrales, eintlussreiches und als unabhangig geltendes Forschungs
institut, das eine relevante Rolle in def Verankerung angebotspolitischer MaiS
nahmen als 'notwendige' Schritte gespielt hat. Entscheidend ist dabei nach 
Hajer, der diesen Mechanismus anhand des oko-modernistischen Diskurses in 
GroiSbritannien und den Niederlanden nachweisen konnte, "das Entstehen 
eines subpolitischen Bereiches, in dem die politische Entscheidung dariiber, 
wie auf ein bestimmtes Problem zu reagieren ist, ganzlich aus der politis chen 
Diskussion herausgenommen ist" (Hajer 1997: 115). Der Eintluss def vom 
CPB verOffentlichten Daten und Analysen, die stets in eine angebotspolitische 
Richtung gewirkt haben, wird als legendar eingeschatzt, da das Institut von 
unterschiedlichsten Seiten als neutrale und objektive Instanz anerkannt wird 
(vgl. Delsen 2000: 15). Gewerkschaften, Arbeitgeber, samtliche Parteien und 
die Regierung verwenden die Analysen gleichermaiSen zur Fundierung ihrer 
Positionen. 

"In den SOer Jahren hat das Centraal Planning Bureau eine entscheidende Rolle darin gespielt, das 
geeignete Klima rur einen erneuerten Konsens zu schaffen. Seine Diagnose der Ursachen der oko
nomischen Probleme - hohe Lohnkosten, das groiSe Budgetdefizit und der umfangreiche offentli
che Sektor - wurden allgemein akzeptiert." (Akkermanns 1999: 106; Obersetzung d. Verf) 

Schon diese kurze Skizze der Akzeptabilitatsbedingungen fur konsensuale D
bereinstimmungen zeigt deutliche Unterschiede hinsichtlich def Gestaltungs
potentiale def verschiedenen Akteure auE Es sind die Gewerkschaften, die sich 
zu Zeiten schwindender Machtressourcen einer von Arbeitgeberverbanden 
und Regierung forcierten Krisendeutung annahern, die zudem von einem ein
tlussreichen Expertengremium forciert wird und dem aufkommenden interna
tionalen Mainstream entspricht. Der gelungenen, iiber einflussreiche 'story li
nes' abgesicherten Identifizierung alternativer Krisendeutungen mit def dutch 
disease folgten die ersten Anpassungsschritte des geschwachten Akteurs an die 
angebotspolitische Krisendeutung. 
Da es den Gewerkschaften im Folgenden an einer geschlossenen und konsi
stenten Krisendeutung fehlte, schwachten sie ihre eigenen Position: Durch die 
Fokussierung ihrer Kritik auf das AusmaiS def von Regierungsseite betriebenen 
Umstrukturierungen arbeiteten sie an der Verankerung des angebotspoliti
schen Kerns mit, der zunehmend zur unhinterfragten Basis der weiterhin um
strittenen konkreten politischen Umsetzung wurde. Die aktive Dbernahme 
der Rolle der Erfolgsarchitekten des hollandischen Wunders, die den Gewerk
schaften seit 1997 nahegelegt wurde, vollendete schlieiSlich den Weg yom An
passungsdruck zur aktiven Aneignung: In ihrem Bestreben, die eigene Ge
schichte der Krisen und Niederlagen in eine Erfolgsgeschichte umzudeuten, 

,...... 
1 
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arbeiteten sie aus anderen Beweggrunden als Arbeitgeber und Regierung an 
der expliziten Verkniipfung von Angebotspolitik und Krisenlosung sowie an 
der riickwirkenden Konstruktion eines umfassenden Konsenses mit. IS Es kann 
also weder von einer gleichberechtigten Ausgangsposition, d.h. von einem 
durch alle Akteure in ahnlichem MaiS gestalteten Prozess, noch von em em 
einfachen Zwangs- oder Unterwerfungsverhaltnis die Rede sein. Vielmehr ist 
das beobachtbar, was Foucault das "Fiihren der Fiihrungen" 1987: 
255) genannt hat, urn das Zusammenspiel von Techniken der 
sowie Formen der zu umschreiben. 

Fazit: Die des Konsenses 

Der aktuell vieldiskutierte sozialpartnerschaftliche Konsens wurde hier aus
fuhrlich anhand des niederlandischen Poidermodells da die neuen 
Kooperationen von Gewerkschaften, Regierung und Arbeitgebern in der De
batte vielfach ais Beweis fur das Ende der gewerkschaftlichen Krise herangezo
gen werden. Konsens und Krise werden in dieser Debatte als sich ausschlie
iSende Gegensatze beschrieben: Dber die Hinwendung zu den Lo
sungsstrategien, die aus der Naturalform konstatierter Probleme abgeleitet 
werden, erweisen die Gewerkschaften sich dieser Deutung zufoige ais verant
wortungsbewusste Akteure, ermoglichen damit einen gesellschaftlichen Kon
sens hinsichtlich der Kriseniosung und befreien sich zugleich durch die Mit
gestaltung einer am Gemeinwohl orientierten Kooperation selbst aus der De
fensive. 
Wie gezeigt werden konnte, ist die Frage, ob ein Konsens vorliegt oder . 
jedoch weder so Ieicht zu beantworten, wie es suggeriert wird, noch ist sie 
umfassend genug, um aussagekraftig zu sein: Die beispielhaften Ausfuhrungen 
zur Akzeptanz, d.h. der materialen Evidenz konsensualer Dbereinstimmungen, 
haben gezeigt, dass haufig klassische Kompromisse in einen Konsens umge
deutet werden und zentrale Kontlikte in der Darstellung ausgeblendet bleiben. 
Hinsichtlich des angebotspolitischen Paradigmas ais Basis der sozialpartner
schaftlichen Kooperationen ist zwar eine wachsende Akzeptanz auf gewerk
schaftlicher Seite zu konstatieren. Ausgehend von Foucaults Studien zur Gou
vernementalitat konnte aber gezeigt werden, dass die Frage der Akzeptanz un
trennbar mit den Bedingungen def Akzeptabilitat verbunden ist. Erst durch 
diesen Fokus wird deutlich, dass konsensuale Ergebnisse nicht Ausdruck von 
Vernunft oder Verantwortungsbewusstsein sind, sondern das Produkt einer 
durch bestehende Herrschaftsverhaltnisse strukturierten, spezifischen sozialen 

15 Hajer betont in dies em Zusammenhang, dass "der ,Gebrauch' bestimmter ,story lines' [ ... ] 
seitens der Akteure aus ganz verschiedenen Grunden erfolgen [mag], was jedoch nichts daran 
andert, dass sie gleichzeitig mithelfen, eine ganz bestimmte Sichtweise in der Gesellschaft zu 
reproduzieren." (Hajer 1997: 111) 
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Regulierung. Der Konsens stellt sich vor dies em Hintergrund ambivalent und 
widerspriichlich dar, tief verankert und briichig zugleich, von Einigkeit und 
von Macht gepragt: Tief verankert in der Durchsetzung des angebotspoliti
schen Paradigmas, briichig in vielen Fragen der konkreten Politikgestaltung; 
einig in der riickwirkenden Definition eines umfassenden Konsenses, macht
durchdrungen in der Verankerung und allseitigen Aneignung der angebotspo
litischen Deutung als Wahrheit. 
Was aber bedeutetet diese vielschichtige Situation fur die aktuelle Position der 
niederlandischen Gewerkschafi:en? Die Rekonstruktion des vieldiskutierten 
Konsenses hat gezeigt, dass die Komplexitat seiner Ordnung - die Parallelitat 
von Konflikten, Kompromissen und Dbereinstimmungen - der verbreiteten 
kausalen Schlussfolgerung entgegensteht, in der aus einem vermeintlich um
fassenden Konsens das Ende der gewerkschafi:lichen Krise hergeleitet wird. 
Und auch im Hinblick auf die in den letzten 20 Jahren tatsachlich gewachse
ne Akzeptanz des angebotspolitischen Paradigmas ist die These der konsens
bedingten Kriseniiberwindung nicht halt bar: Ein Blick auf die Bedingungen 
der Konsensgenese zeigt, dass Krise und Konsens keine sich ausschlieBenden 
Gegensatze darstellen, sondern dass die gewerkschafi:liche Krise seit Anfang 
der 80er Jahre vielmehr immanenter Bestandteil der Ordnung des angebotspo
litis chen Konsenses im Poldermodell ist. Die sich in der Krise manifestierende 
Schwache der Gewerkschafi:en stellt eine notwendige Voraussetzung des kon
sensualen Einigungsprozesses dar. Die Entstehung des angebotspolitischen 
Konsenses zeigt, dass die geschwachten ArbeitnehmervertreterInnen die lange 
Jahre abgelehnte und bekampfi:e Krisendeutung iibernommen und im Zuge 
des sen auf neuem Niveau legitimiert und stabilisiert haben. 1m Gegensatz zur 
Ausgrenzung der Gewerkschafi:en im Neoliberalismus britischer und US
amerikanischer Pragung kann ihre Integration iiber den sozialpartnerschafi:li
chen Konsens in diesem Sinne als effektive und 'nachhaltige' Strategie des an
gebotspolitischen Umbaus verstanden werden. Eine soziale Regulierung, die 
ein Einverstandnis iiber vermeintlich notwendige MaBnahmen produziert, er
setzt in diesem Rahmen die Marginalisierung. Die Ordnung des Konsenses 
stellt sich somit als "Ordnung des Wahren" (Foucault 1978: 51) dar, die zwar 
von allen Akteuren mitgestaltet wird, aufgrund der unterschiedlichen Macht
ressourcen aber nicht das Resultat eines von Herrschafi:seffekten befreiten 
Prozesses ist. 

1m Unterschied zu klassisch ideologiekritischen Ansatzen geht es hier jedoch 
nicht darum, den Konsens als Strategie der Verschleierung der 'tatsachlichen' 
Verhaltnisse zu enttarnen oder eine durch Machtverhaltnisse verzerrte Wahr
heit in ihrer Naturalform aufzudecken. Wahrheit ist den sozialen Verhaltnis
sen nicht auBerlich und kann somit nicht in 'reiner Form' - also unabhangig 
von Machtbeziehungen - funktionieren. "Kurz, die politische Frage ist nicht 
der Irrtum, die Illusion, das entfremdete BewuBtsein oder die Ideologie, sie ist 
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die Wahrheit selbst." (Foucault 1978: 54) Nicht die Entdeckung der Wahrheit, 
sondern der Prozess der Erfindung von Wahrheit als Zement eines jeden Kon
senses ist deshalb von Interesse. 
Die Diskussion des Poldermodells illustriert diese Verschrankung von Macht, 
Wahrheit und Konsens, die auch fur. andere "Erfolgspartnerschafi:en" von 
konstitutiver Bedeutung ist. Jede Analyse, die dies en Zusammenhang aus
blendet, arbeitet darin mit, Ergebnisse eines machtdurchdrungenen sozialen 
Regulierungsprozesses als universale Wahrheit zu etablieren. 
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