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Arbeit ist in Deutschland wieder ins Zent
rum gesellschaftlicher und politischer Aus
einandersetzungen geriickt. Die Debatte urn 
Mindestlahne, der Streik der Lokomotiv
fuhrer, die Konflikte urn die Umsetzung des 
Entgeltrahmenabkommens in der Metallin
dustrie, die Proteste gegen die geplante 
Schliegung des Nokia-Werks in Bochum -
all dies zeigt, dass sich die Erwerbsarbeit 
und ihre Einbindung in nicht erwerbsfar
mige Arbeit in den letzten beiden Jahrzehn
ten weitreichend verandert haben, damit 
aber auch die Formen und die Ziele der 
Kampfe urn sie. 
Da ist zum einen die zunehmende Erosi
on des tarifrechtlichen Schutzes. Nicht nur 
die Krafteverhaltnisse in den Unternehmen 
haben sich verschoben, sondern diese 
Entwicldung wurde zudem von einer Poli
tik zugunsten der Interessen der Kapitalan
leger wohlwollend begleitet. Unisono for
derten "Wirtschaft" und "Politik", das Ge
bot der "Flexibilitat" in der Arbeit durch
zusetzen und die Aushandlung der Ent
lohnung auf die Unternehmensebene zu
riickzufuhren. Flankiert und gefardert von 
Veranderungen im Arbeits- und Sozial
recht mutierten die FlachentarifVertrage 
daher immer starker zu einem mehr oder 
weniger lockeren Rahmen fur betrieblich 
ausgehandelte Sonderregelungen. Daneben 
sind erhebliche tarifVertragsfreie oder von 
"gelben Gewerkschaften" im Interesse der 
Unternehmensfuhrungen vertretene Zonen 
entstanden, und zwar vor allem im Nied
riglohnbereich. 
Dies hat nicht nur die Arbeits- und Le
bensbedingungen der meisten Lohnab
hangigen verschlechtert, sondern schlieg
lich auch eine wichtige Funktion kollekti-
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ver Regelungen fur die Kapitalseite unter
miniert - die Dampfung der Konkurrenz 
durch Lohn- und Arbeitszeitstandards. Die 
Kampfe urn einen Mindestlohn haben da
her mindestens zwei Seiten. Von gewerk
schaftlicher Seite handelt es sich urn Versu
che, die Politik ins Spiel zu bringen, urn die 
schwachsten Kategorien der Lohnabhangi
gen vor einem freien Fall ihrer Einkommen 
zu schiitzen. In bestimmten Branchen 
scheint es aber auch ein zunehmendes In
teresse an einer Schadensbegrenzung 
durch Teile des Kapitals zu geben, die in 
der verscharften Unternehmenskonkurrenz 
zu Verlierern zu werden drohen. 
Zum anderen stellt sich das politische 
Problem, die Einheit der Lohnabhangigen 
bzw. der subalternen Gruppen gegen Aus
beutung und Herrschaft herzustellen, auf 
neue Weise, weil sich die Formen ihrer 
Differenzierung verandert haben. So sind 
in den letzten Jahrzehnten z.B. neue Ta
tigkeits- und Berufskategorien entstanden, 
die eher auf andere Formen der Vernet
zung als die gewerkschaftliche setzen, urn 
mit den Unsicherheiten ihrer Arbeitsmog
lichkeiten und -bedingungen Fertig zu wer
den. Dazu gehart die wachsende Gruppe 
der zwischen Lohnabhangigkeit und Selb
standigkeit angesiedelten ,,Alleinselbstan
digen". Da sich die Zugriffsmoglichkeiten 
und Zugriffsweisen der Unternehmen auf 
die Arbeitskrafte verandert haben, nehmen 
auch die Konflikte urn Lohn und Leistung 
neue Formen an und verbinden sich auf 
neue Weise mit Fragen der Kontrolle iiber 
die Arbeit und ihre Ergebnisse. 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
haben sich in der Bundesrepublik Verhalt
nisse herausgebildet, die spater vielfach als 
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fordistisch" bezeichnet wurden. Gemeint 
~ar da~it die Durchsetzung tayloristischer 
Arbeitsorganisation verbunden mit fort
schreitender Mechanisierung und Biirokra
tisierung des Arbeitsprozesses. Konzepte 
dieser Art gingen in erster Linie auf die 
USA zuriick, wo Frederick Taylor bereits 
vor dem Ersten Weltlaieg hoffie, mit Hilfe 
seiner "wissenschaftlichen Betriebsfuh
rung" den Eigensinn der Arbeiterschaft zu 
brechen und sie mit Hilfe von autoritati
ver Anleitung und Lohnanreizen auf die 
Ziele des Kapitals zu verpflichten. Mit er
heblich gragerem praktischen Erfolg als 
Taylor setzte Henry Ford, der im iibrigen 
jeden Verweis auf Taylor peinlichst ver
mied, das Konzept der strikten Trennung 
zwischen planender und ausfuhrender Ar
beit in die industrielle Realitat urn und er
ganzte es urn Spezialmaschinen und 
Fliegbander. Seine Arbeiter wurden somit 
dem Tempo des Fliegbands bzw. des Ma
schinensystems unterworfen - mit dem 
Ergebnis einer ungeheuren Intensivierung 
der Arbeit, aber auch gewaltiger Produkti
vitatssteigerungen. Diese wurden zum Teil 
dazu genutzt, die produzierten Automobi
le zu niedrigeren Preisen und damit auch 
an die Arbeiter zu verkaufen. Die Arbeits
bedingungen der mechanisierten Massen
produktion - meisterhaft karikiert in Char
lie Chaplins Modern Times - wurden von 
der Arbeiterschaft jedoch erst dann akzep
tiert, als das Unternehmen erhebliche 
Lohnerhahungen zugestand. Der legenda
re Five-Dollar-Day schrankte die starke 
(und fur das Unternehmen extrem teure) 
Fluktuation ein, war allerdings auch mit 
der Anforderung unbedingter Loyalitat ge
geniiber dem Arbeitgeber verbunden. 
Was Henry Ford selbst grandios als "Wei
gen Sozialismus" verkiindete, wurde nicht 
nur von deutschen Unternehmern, son
dern selbst von Gewerkschaftlern der Zwi
schenkriegszeit ehrfurchtig bestaunt 
schien doch hier ein Gesellschaftsmodell 
heraufzudammern, das eine Versahnung 
von Arbeit und Kapital und somit ein 
Ende der unseligen Klassenkampfe ver
sprach. Kritisierte Lenin den T aylorismus 
zunachst als "Schweigauspressung nach al-
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len Regeln der Wissenschaft" (LW 18, 589) 
und "Versklavung des Menschen durch die 
Maschine" (LW 20, so wollte er ihn 
spater selbst zum Aufbau des Sozialismus 
einsetzen (vgl. LW 27, 249f; LW 33, 3S4f). 
In Deutschland wurden in den 1920er und 
1930er Jahren ganze Bibliotheken mit Li
teratur zur Rationalisierung gefullt, 
und Fords Konzepte jedoch nur ansatz
weise verwirldicht. Die durchschlagendste 
Neuenmg war die Einfuhrung des REFA
Mannes, der die Akkorde mit der 
uhr in der Hand festlegte, wahrend 
bis dahin die Meister nach Gefuhl und Er
fahrung gemacht hatten. (Das bis heute 
gebrauchliche Alaonym REFA bezeichnet 
den Reichsausschuss fijr Arbeitszeitermitt
lung - eine der zahllosen Kommissionen, 
die noch wahrend des Ersten 
gegriindet worden waren, urn die Ziele der 
Rationalisierung voranzubringen). 
Der Siegeszug des tayloristisch-fordisti
schen Produktionsmodells setzte in West
deutschland mit den 1950er Jahren ein 
und ebenso wie in den USA fand er sein 
ideales Terrain in der Automobilindustrie 
vor: Der VW-Kafer, eine Konstruktion 
Ferdinand Porsches und ein Lieblingspro
jekt Adolf Hitlers, trat wahrend des Krie
ges zwar lediglich als "Kiibelwagen" in Er
scheinung, wurde aber dann in der Bun
desrepublik zum Inbegriff des Autos fur 
den "ldeinen Mann". Nun erst griff das 
fordistische Konzept, standardisierte Pro
dukte in grogen Serien herzustellen, sol
cherart die Produktionskosten zu senken 
und der Arbeiterschaft iiber gestiegene 
Lahne den Kauf dieser Produkte zu er
maglichen (bis dahin hatte dies allenfalls 
fur Rundfunkgerate funktioniert). 1m ge
waltigen Aufschwung der Jahre des west
deutschen "Wirtschaftswunders" konnte 
das Produktionsmodell auch auf andere 
Gegenstande des taglichen Bedarfs ausge
weitet werden. So kam die deutsche Haus
frau zu ihrer ersten Constructa-Vollwasch
maschine, die Familie versammelte sich 
mit den Nachbarn vor dem Schwarzweig
Fernseher von Grundig oder ging aus, urn 
im Wienerwald die ersten massenprodu
zierten Hiihner zu verspeisen. 
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Was es bedeutet, die ersten drei Jabrzehnte 
der Bundesrepublik als "fordistisch" zu 
bezeichnen, bleibt dennoch umstritten. 
Bei naherem Hinsehen zeigt sich, dass die 
Landschaft des damaligen Arbeitslebens 
doch wesentlich vieWiltiger war. So gab es 
Bereiche, in denen zwar eine tayloristische 
Arbeitsteilung und somit monotone und 
belastende Arbeitsbedingungen vor
herrschten, diese aber keine Kompensation 
in relativ hohen Lohnen fanden ~ 'und 
zwar dann, wenn nicht Arbeiter, sondem 
Arbeiterinnen das Gros der Arbeitskrafte 
stellten, wie bei vielen Montagetatigkeiten 
in der Elektroindustrie oder in dem (da
mals noch weit verbreiteten) Textil- und 
Bekleidungsgewerbe. 1m Ubrigen war die 
Degradierung der mannlichen Arbeiter 
selbst in der Automobilindustrie nie so 
umfassend, wie es Ford in seinem River 
Rouge-Werk vorgemacht hatte, wo die 
ganz groLle Mehrzabl aller Tatigkeiten an
gelemt oder ungelemt war. In der Bundes
republik existierte demgegeniiber - auch 
bei den Untemehmem - traditionell eine 
Hochschatzung der Facharbeit, an deren 
Ausgestaltung im Rahmen des dualen Sys
tems der Berufsausbildung Arbeitgeber wie 
Gewerkschaften mitwirkten. 
In den Industrien, die standardisierte Mas
sengiiter herstellten, behielten die Gelem
ten daher erhebliche Bedeutung, und urn 
so mehr galt dies in solchen, fur die kIeine 
Serien, Aufuagsfertigung und stetige Inno
vationen typisch waren, wie in T eilen des 
Maschinenbaus. 1m Ubrigen war ohnehin 
nur eine Minderheit aller Arbeitskrafte in 
den Fabriken der groLlen Untemehmen 
wie Volkswagen, Ford, Opel, Siemens, 
Bosch oder Mannesmann beschaftigt. Fiir 
die Mehrheit fand der Arbeitsalltag in 
kIeinen und mittelgroLlen Untemehmen 
statt, fur viele davon in handwerklichen 
Betrieben, deren Bedeutung bis zum heu
tigen Tag kaum abgenommen hat. Der be
liebteste Ausbildungsberuf fur junge Man
ner blieb iiber Jahrzehnte hinweg derjenige 
des KfZ-Mechanikers. 
Dennoch wurden die VerhaItnisse in den 
groLlen Untemehmen pragend fur die al
lermeisten Beschaftigten. Denn dort wur-
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den insbesondere von der IG Metall als 
Vorreiterin Verbesserungen durchgesetzt, 
die nach und nach zum allgemeinen Stan
dard wurden: insbesondere regelmaLlige 
T arifVerhandlungen, iiber die die Lohne 
im GroLl en und Ganzen an die Produkti
vitatsfortschritte gekoppelt wurden, und 
Verkiirzungen der taglichen und der wo
chentlichen Arbeitszeit. Einer der erfolg
reichen IG Metall-Slogans dieser Zeit lau
tete: "Samstags gehort Vati mir". Dazu 
kam - iiber lange Jahre unter der Agide 
konservativer Regierungen - eine sich aus
weitende soziaIstaatliche Absicherung, 
darunter die Dynamisierung der Renten, 
der Ausbau der verschiedenen Zweige der 
Sozialversicherung und die Einfuhrung der 
Sozialhilfe als Rechtsanspruch. 
Kennzeichnend fur diese Periode war so
mit die Herausbildung eines "Norrnalar
beitsverhaItnisses", das allerdings erst dann 
so bezeichnet wurde, als es fur viele, vor 
aIlem fur die Berufseinsteiger/innen, gera
de nicht mehr selbstverstandlich war. Ty
pisch dafur waren die unbefristete VoIl
zeitbeschaftigung mit gesetzlich und kol
lektivvertraglich geregelten Arbeitszeiten, 
steigendem Lohn sowie Absicherungen fur 
Krankheiten, UnfaIle, InvaIiditat, Arbeits
losigkeit und Alter. Nicht aIle Beschaftigen 
waren gleicherrnaLIen NutznieLler dieses 
Arrangements: erwerbstatige Manner mehr 
als erwerbstatige Frauen, Qualifizierte 
mehr als An- und Unge!emte, kontinuier
lich Beschaftigte mehr als Arbeitskrafte 
mit Briichen in ihrer Biographie, Inlander 
mit beruflichen Aufstiegschancen mehr als 
Migranten in beruflichen Sackgassen. 
Was vie!en heute als goldene Ara eines 
endgiiltig krisenfreien und sozial ausgewo
genen KapitaIismus vorkommt, wies be
reits Ende der 1960er J abre erste Risse auf 
Die Produktivitatszuwachse, die auf der 
Basis der tayloristisch-fordistischen Ar
beitsorganisation erzielt wurden, waren 
riickIaufig, da der Arbeitsprozess sich iiber 
einen bestimmten Punkt hinaus nicht weiter 
zerstiickeIn lieLl. Auch die Intensivierung der 
Arbeit stieLl an Grenzen und die Kosten fur 
die fortschreitende Mechanisierung des Ar
beitsprozesses nabmen zu. Uberdies kam es 
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zu (wilden) Streiks, Absentismus und Sa
botage, also zu Widerstandsaktionen der 
Arbeiterschaft, deren Moglichkeit man 
mittlerweile schon fast vergessen hatte und 
die als iiberholt und einer anderen Zeit 
zugehorig schienen. Haufig waren gerade 
Migranten, die sogenannten "Gastarbei
ter", an ihnen beteiligt. 1m Ergebnis er
reich ten sie noch einmal erhebliche Lohn
steigerungen, einen weiteren Ausbau des 
Sozialstaats (nunmehr unter sozialliberalen 
Vorzeichen), eine fal<tische Verstetigung 
des Aufenthalts der migrantischen Arbei
ter/innen und liberalere RegeIn des Fami
lienzuzugs. Es sab aus, als saLle die Arbei
terschaft am langeren Hebel. 
Den Untemehmen drohte jedoch auch 
von anderer Seite Ungemach, da sich die 
wirtschaftlichen Machtpositionen zwi
schen den kapitalistischen Zentren zu
nehmend verschoben. So wurde mit der 
nachholenden Entwicklung in Westeuropa 
und Japan und dem Krieg in Vietnam die 
bis dabin unbestrittene Hegemonie der 
USA fraglich, dazu kam aber auch der un
iibersehbare Aufstieg mehrerer "SchweIlen
lander", die man nicht mehr einer weit 
abgeschlagenen "Dritten Welt" zurechnen 
konnte, sondem die, wie die asiatischen 
"Tigerstaaten", zunehmend zu industriel
len Konkurrenten der europaischen lan
der und der USA wurden. Fiir besonders 
lohnintensive Industriezweige wie die 
deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie 
wurde es lohnend, bestimmte Fertigungs
schritte in "BiIliglohnlander" auszulagem. 
1m Zuge der sich verscharfenden we!twei
ten Konkurrenz bildeten sich in vie!en Be
reichen Uberkapazitaten heraus. 
Durch den Riickgang der Produktivitats
zuwachse verengte sich zum einen der Ver
teilungsspie!raum zwischen den Klassen. 
Zum anderen blieben die Produktivitats
zuwachse im VerhaItnis zu den mittlerwei
Ie maLligen Wachstumsraten des Sozial
produkts jedoch so hoch, dass eine wach
sende strukturelle Arbeitslosigkeit ent
stand. Diese neuartige Situation verwies 
die bisher selbstbewussten Gewerkschaften 
in die Defensive, da sich das Kraftever
haItnis zwischen Arbeit und Kapital seit 
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Mitte der 1970er Jabre deutlich zu Un
gunsten der Lohnabhangigen verschob. 
Dadurch wurden schlieLlIich auch die Vor
aussetzungen fur den Ubergang yom zu
nachst noch eher keynesianisch gepragten 
Krisenmanagement zu neoliberalen Kon
zepten geschaffen. Unter dem Druck der 
Hochzinspolitik saben sich die Unter
nehmen gezwungen, die Restrukturierung 
der Produktion voranzutreiben. Dabei 
wurden freilich sehr unterschiedliche Wege 
beschritten. 
Zum einen ergab sich mit der Entwicldung 
der Mikroelektronik die Moglichkeit, die 
Automation zu forcieren. Die Vision von 
der menschenleeren Fabrik erwies sich je
doch schneIl als Illusion. In den 1980er 
J abren entstanden sprichwort1iche "Rui
nen" des Computer Integrated Manufac
turing (CIM). Gleichwohl hat der Einsatz 
der Computer die Arbeitsprozesse in vie
len Bereichen umgewalzt, insbesondere bei 
den white collar- oder AngesteIltenarbei
ten, also bei Forschung und Entwicldung, 
in der Verwaltung und in der Distribution, 
wo Prozesse der Rationalisierung in den 
Jahren zuvor eher marginal geblieben wa
ren. Mit Hilfe von Informations- und 
Kommunikations-Technologien wurde die 
Biiroarbeit nun sehr vie! starker norrniert, 
kIeinraumiger kontrolliert und intensiviert, 
teilweise auch in FlieLlprozesse umgewan
de!t oder auslagerbar gemacht. Die 
schrittweise Verallgemeinerung und Verbil
ligung der Computertechnologie bedeute
te eine "Verwohlfeilerung der Elemente 
des konstanten Kapitals" (Marx), die zur 
WiederhersteIlung der Profitabilitat des 
Kapitals beitrug. 
Die andere Antwort auf die Krise bestand 
in Experimenten mit einer veranderten 
Arbeitsorganisation. Teils reagierten die 
Untemehmer damit auf den Widerstand 
der "Massenarbeiter" und erwarteten 
gleichzeitig Produktivitatssteigerungen, 
teils gab es gewerkschaftlich initiierte ar
beitspolitische Strategien der "Humanisie
rung der Arbeit", bei denen die Vertreter 
der Arbeiterschaft hoffien, an ihre friihe
ren Erfolge anzulmiipfen, urn auch gegen 
den Widerstand des Kapitals Altemativen 
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zum Taylorismus durchzusetzen. So ka
men MaiSnahmen wie job enrichment, job 
enlargement, teilautonome Arbeitsgruppen 
und andere auf die Tagesordnung. Als 
Hohepunkt dieser Entwicklung kann das 
in den 1980er Jahren geplante Montage
werk von Volvo in Uddevalla gelten, in 
dem das FlieiSband abgeschaffi: und durch 
die quasi "handwerldiche" Fertigung von 
Fahrzeugen durch kleine Teams in Mon
tagewerkstatten ersetzt wurde. 
5eit Ende der 1980er Jahre wurden in ver
schiedenen Landern, aber auch in einzel
nen Unternehmen durchaus unterschiedli
che Pfade der Restrukturierung der Arbeit 
beschritten, die sich in einem S pannungs
verhaltnis von defensiver und offensiver 
Flexibilisierung, von Neotaylorismus und 
Formen der "ausgehandelten Einbindung" 
und "verantwortlichen Autonomie" der Ar
beitskratte bewegten (vgl. Leborgne/Lipietz 
1992). Reformorientierte politische Strate
gien visierten demzufolge einen neuen 
Klassenkompromiss an, der auf die high 
road der kapitalistischen Rationalisierung, 
die Verbindung von Produktivitatssteige
rungen und erweiterten Autonomiespiel
raumen der Lohnabhangigen zielte. 
Allerdings konnte von einem "Ende der 
Arbeitsteilung" (Kern/Schumann 1984) 
schon damals keine Rede sein. Die Mus
terbeispiele der "Humanisierung der Ar
beit", die Volvo-Montagewerke in Kalmar 
und Uddevalla, 1974 und 1988 in Betrieb 
genommen, fielen der Krise Anfang der 
1990er Jahre zum Opfer. Auch III 

Deutschland setzte nach der Euphorie be
zuglich der "Humanisierung" der Arbeit 
eine gewisse Ernuchterung ein. Wenn es 
ein Leitbild gab, so war es Anfang der 
1990er Jahre nicht der "Kalmarismus", 
sondern der "Toyotismus", der von US
amerikanischen Forschern zum Modell der 
"schlanken Produktion" verallgemeinert 
worden war (vgl. Womack u.a. 1990) und 
vor aHem unter Kostensenkungsgesichts
punkten angewandt wurde. Auch das Pro
duktionssystem von Toyota stellte in 
mancller Hinsicht eine Abkehr yom taylo
ristisch-fordistischen Modell dar. Der fur 
den Fordismus charakteristische "gescho-
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bene Produktionsfluss" wurde durch einen 
"gezogenen Produktionsfluss" ersetzt: just
in-time-Produktion, vorbeugende statt 
nachgelagerter Qualitatskontrolle, "konti
nuierlicher Verbesserungsprozess". Die 
kurzzyklische Arbeit am FlieiSband wurde 
im T oyota-Produktionssystem jedoch kei
neswegs aufgehoben, vielmehr wurde die 
Arbeit weiter intensiviert. Parallel dazu war 
seit den 1990er Jahren auch eine Ruckkehr 
zu ldassischen Formen des Taylorismus in 
der Automobilmontage zu diagnostizieren 
Gurgens 1997, Springer 1999). 
Die meisten Industriesoziologen wie auch 
ihre Kritiker konzentrierten ihr Interesse 
damals weiterhin vorrangig auf die Auto
mobilindustrie, doch zeigte sich spates tens 
seit den 1970er Jahren, dass die Mehrzahl 
der Beschaftigten nicht mehr traditionelle 
shop floor-Tatigkeiten an Drehbanken 
oder FlieiSbandern ausfuhrte, sondern 
mehr und mehr DienstIeistungsarbeit leis
tete: sei es in den Buros der Industrieun
ternehmen in Rechnungswesen und Cont
rolling, in Vertrieb und Marketing, in Per
sonalwesen oder Forschung und Entwick
lung, sei es in expandierenden Sektoren 
wie den unternehmensbezogenen oder 
haushaltsbezogenen Dienstleistungen. In 
der Tat hatten Unternehmen einen zu
nehmenden Bedarf an den Diensten von 
(gut bezahlten) Steuer- und Unterneh
mensberater/innen, "kreativen" Werbe
fachleuten oder Sofiware-Entwicldern, aber 
auch (schlecht bezahlten) Call-Center
Agent/inn/en, Reinigungskraften und 
Wachdiensten. Demgegenuber sahen sich 
Haushalte oder Konsument/inn/en zwar 
haufig in der Situation des "arbeitenden 
Kunden", wenn fiiihere Bedienungsleis
tungen im Einzelhandel, bei Banken oder 
T ankstellen wegrationalisiert wurden. Aber 
auch fur sie entstanden zahlreiche neue 
(oder wiederbelebte alte) Dienstleistungen 
- yom Pizzaservice bis zur Mediation, von 
der Finanz- bis zur Lebensberatung, von 
der Tagesmutter bis zum Hundeausruhr
dienst. Einige davon - wie die Arbeit in 
Call-Centern oder die "Montage" von 
Hamburger-Bratlingen in der Systemgast
ronomie - erwiesen sich als ebenso taylo-
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ristisch organisierbar wie Industriearbeit. 
Den meisten anderen fehlte dagegen das 
Merkmal der rigiden Standardisierung, der 
kurzen Taktzeiten und der strikten Vor
schreibung von einzelnen Handgriffen. 
Aber selbst wenn sie eher Zuge der "ver
antwortlichen Autonomie" hatten, bedeu
tete dies haufig alles andere als selbstbe
stimmtes Arbeiten. Ob es sich urn Ange
stellte in ldeineren oder griiReren Unter
nehmen, urn 5elbstandige oder urn Schein-
5elbstandige handelte: Sie aIle gerieten di
relet oder indirekt unter den Druck der 
shareholder value-Okonomie und des da
mit verbundenen unerbittlichen Gebots 
des cost cutting. 
Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen anderten sich durch die zuneh
mende Globalisierung der Finanzmarkte 
und die wachsende Dominanz des "fikti
yen Kapitals", so dass Kapitalanlagen ei
nem verstarkten branchenubergreifenden 
Rendite- und Konkurrenzdruck unterwor
fen wurden und werden - dies betriffi: 
Stahlwerke wie Hotelketten, Autoprodu
zen ten wie Finanzinvestitionen. Borsenno
tierte Aktiengesellschaften werden nun
mehr tagtaglich in ihrer performance ver
glichen und Konzernchefs sehen ihr Pres
tige abhangig von den Voten der Analys
ten und rating-Agenturen, fur die sie 
Quartals-Berichte vorlegen mussen. Die 
Zeitschrift Economist, linker Neigungen 
zweifellos unverdachtig, diagnostizierte be
reits 1990 besorgt, der Kapitalismus habe 
sich weitgehend zu einem Punter's Capita
lism entwickelt, also zu einem System, das 
nach dem Geist der Pferdewetten funktio
niere: "To hold equity in a company is to 
own part of it... Behind the legal front, 
however, the functional reality of equity 
has been transformed. To shareholders in 
a typical public company in America or 
Britain - call it Anglo-Saxon Inc - a share 
is now little more than a betting slip. It is 
bought at what a shareholder thinks are 
good odds, to provide winnings that he 
hopes will be large. TIle notion that he 
owns part of Anglo-Saxon Inc makes as 
much sense to him as it would for the av
erage gambler to imagine that he owns 
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part of Lucky Lady, running in the 2.30 
tomorrow afternoon." 5 1990: 8). 
Abhilfe gegenuber einer Orientierung, die 
nur noeh auf kurzfustige Gewinnabschiip
fung setzt, sah das Blatt in einer Wiederbe
lebung des Eigentiimer-Unternehmers. Die
sem Typus billigte das Blatt zu, auch hinger
fustige Ziele verfolgen zu konnen, bei dencn 
eventuell mit Ressourcen pfleglicher umge
gangen und Arbeitskraften Entwicldungs
moglichkeiten zugestanden wurden. 
Die Erwartung nicht nur hoher, sondern 
stetig steigender Renditen hat unmittelbar 
zu einem Druck auf Lohne und Arbeits
zeiten gefuhrt. Drohten Unternehmen in 
den vergangenen Jahren mit Produktions
verlagerungen mit der BegrUndung, sie 
hatten sonst Verluste zu berurchten, so 
scheuen sie heutzutage nicht mehr davor 
zurUck, soIche MaiSnahmen auch bei up
pig sprudelnden Gewinnen fur legitim zu 
erkHiren, wic die geplante SchlieRung des 
Nokia-Werkes !11 Bochum beispielhafi: 
zeigt. Die von den Finanzinvestoren er
warteten Gewinnspannen konnen unter 
der Bedingung verscharfter Konkurrenz 
nicht mehr per mark-up-pricing auf stei
gende Kosten aufgeschlagen werden. Viel
mehr kalkulieren die Unternehmen heute 
haufig zunachst, zu weIchem Preis ihr 
Produkt im Markt noeh absetzbar ist. Von 
dies em Preis wird dann die erwartete Ge
winnspanne abgezogen, und daraus erge
ben sich die Zielkosten, die nicht uber
schritten werden durfen. Durch diese 
Kombination der Konzepte des sharehol
der value und des target costing werden 
Lohne und Arbeitsbedingungen zur ab
hangigen Variable. 
Dass dies durchsetzbar ist, liegt nieht zu
letzt daran, dass der "stumme Zwang def 
iikonomischen Verhaltnisse" seit def 
Transformation des "realexistierenden 50-
zialismus" in Osteuropa und Ostasien 
weltweit wieder sehr viel starker zur Gel
tung kommt. Mit der Offuung dieser Lan
der zum Weltmarkt ist das dem Kapital zur 
Verfugung stehende globale Heer von Ar
beitskratten sehlagartig angewachsen. 
In den 1980er J ahren scbien es zwei gegen
laufige und unvereinbare Strategien der 
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Arbeitsorganisation zu geben: den Neotay
lorismus einerseits und die "verantwortli
che Autonomie" der Arbeitskrafte - heute 
als "Subjektivienmg von Arbeit" (vgl. 
Moldaschl/Voil 2002) diskutiert - anderer
seits. Doch mittlerweile wurde deutlich 
dass sich Momente def Subjektivierun~ 
von Arbeit und des Taylorismus bzw. der 
Standardisierung von Arbeit sehr wohl 
kombinieren lassen, wie in dem Beitrag 
von Ingo Matuschek, Frank Kleemann 
und G. Gunter Vag gezeigt wird. Demge
geniiber untersuchen Nick Kratzer, Wolf 
gang Menz, Sarah Nies und Dieter Sauer 
die Folgen der beschriebenen Veranderun
gen auf die Leistungspolitik. 
Bereits der durch Foucault inspirierte Beg
nff der Subjektivierung von Arbeit ver
weist darauf, dass es hier nicht nm bzw. 
nicht vorrangig um mehr Autonomie der 
Arbeitenden geht. 1m Franziisischen be
deutet subjectivation auch Unterwerfung, 
1St also em herrschaftskritischer Begriff 
Die Autonomie der Arbeitenden bleibt 
auch bei der Subjektivierung von Arbeit 
begrenzt, weil der beschrankte Zweck der 
kapitalistischen Produktion, die Verwer
tung des Werts, in Form der indirekten 
Steuerung (vgl. Peters/Sauer 2005) durch 
Vorgabe von Renditezielen gesetzt wird. 
Selbst wenn der Marlet im Innern der Un
ternehmen nur simuliert ist, bedeutet 
"Vermarktlichung", dass den Beschaftigten 
Z1ele vorgesetzt werden, die sich standig 
welter fortbewegen, je mehr sie sich ihnen 
annahern. Offen bleibt, wie sich die inne
ren Widerspriiche der Subjektivierung von 
Arbeit artikulieren. Denn wenn die Sub
jektivitat der Beschaftigten mobilisiert 
wird, um die Produktivitat zu steigern 
(oder auch, um die Arbeit zu intensivie
ren), kann dies durchaus mit anderen As
pekten der Nutzung der Arbeitskraft oder 
ihrer Ausbeutung kollidieren. 
Auch im Bereich der Arbeitszeitpolitik ist 
es zu einem Trendbruch gekommen. Seit 
dem 19. Jahrhundert waren der Kampf um 
den "Normalarbeitstag" und die Verkiir
zung der Arbeitszeit nicht nur Vorausset
zung flir eine geregelte Reproduktion der 
Arbeiterklasse, sondern ebenso fur die zu-
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nehmende Dominanz der relativen Mehr
wertproduktion und den Ubergang von 
der vorwiegend extensiven zm vOlwiegend 
intensiven Akkumulation (vgl. Aglietta 
1979). Der vorlaufige Hohepunkt in dieser 
langfi-istigen historischen Bewegung wurde 
mit dem Kampf um die 35-Stundenwoche 
erreicht. Doch in den letzten Jahren hat 
sich dieser Trend offenbar umgekehrt. 
Schon die 35-Stundenwoche konnte als 
Norm nicht gesellschaft1ich verallgemei
nert werden, und dort wo sie eingefuhrt 
wurde, wurde sie mit der Ausdehnung der 
Maschinenlaufzeiten und der Flexibilisie
rung der Arbeitszeiten bezahlt. Inzwischen 
drangt das Kapital auf eine Riickkehr zm 
40-Stundenwoche, wahrend der offentliche 
Dienst Vorreiter einer Arbeitszeitverlange
rung iiber die 40-Stundenwoche hinaus ist. 
Einen breiten Uberblick iiber die Arbeits
zeitentwicklung gibt Christoph Hermann, 
mit gewerkschaftlichen Reaktionen setzt 
sich der Beitrag von Sophie Janicke, Kay 
Ohl und Hilde Wagner auseinander. 
Aber nicht allein die Arbeitszeit wird ver
langert. Hinzu kommt, dass das "Normal
arbeitsverhaltnis" immer mehr dmch di
verse Formen der "atypischen Beschafti
gung" bzw. der Prekarisierung von Arbeit 
ausgehohlt und verdrangt wird. Auffallend 
zugenommen haben in den letzten Jahren 
die Leiharbeit, die ungesicherte Teilzeitar
beit bzw. "geringfugige" Beschaftigung, au
Rerdem niedrige, nicht existenzsichernde 
Lohne und die Zahl der "neuen" oder "So
lo-Selbstandigen" (vgl. zu letzteren den Bei
trag von Mario Candeias). Die gelaufige 
Rede von den Kern- und Randbelegschaften 
verdeckt, dass die "Rander" nicht nur im
mer groRer werden, sondern auch auf die 
Arbeitsbedingungen, das Bewusstsein und 
das Verhalten des kleiner werdenden 
"Kerns" der Beschaftigten im "Nonnalar
beitsverhaItnis" abstrahlen. Die normierende 
Kraft des N ormalarbeitsverhaltnisses wird 
somit irnmer geringer. Sie macht sich inzwi
schen vor alIem negativ bemerkbar: als Aus
schluss der Prekarisierten aus den iiber
kommenen Systemen der sozialen Siche
rung, die immer noch weitgehend an das 
Normalarbeitsverhaltnis gekoppelt sind. 

Editorial 

Es bleiben die Fragen, wie Herrschaft un
ter diesen widerspriichlichen Bedingungen 
funktioniert, wie - jenseits des "stummen 
Zwangs" der okonomischen Verhaltnisse -
Konsens hergestellt wird, aber auch, wo 
Widerspriiche aufbrechen und Moglich
keiten fur die Artikulation von gemeinsa
men Interessen derer entstehen, die sich 
immer mehr an den Rand gedrangt sehen. 
Vielfach wird der Klassenkampf gleichsam 
ins Innere der Individuen verlagert. So 
stellt Mario Candeias die Widerspriiche 
zwischen Unternehmergeist und Prekaritat 
dar, in denen sich die neuen "Solo
Selbstandigen" bewegen. Ingrid Artus zeigt 
in ihrem Beitrag, wie die "repressive Integ
ration" in die "Betriebsfamilie" auch bzw. 
gerade unter den Bedingungen pre!c;:irer 
Arbeit III multinational operierenden 
Dienstleistungsunternehmen mehr oder 
minder funktioniert. Der Kampf um eine 
kollektive Interessenvertretung erscheint 
unter dies en Bedingungen als "verriickt" -
und findet dennoch manchmal mit Erfolg 
statt. 
Nicht unwesentlich verschieden sind auch 
die gewerkschaftlichen Handlungsbedin
gungen in Ostdeutschland. Zu lange wur
de hier versucht scheinbar erfolgreiche 
Muster gewerkschaftlicher Arbeit einfach 
zu iibertragen. Demgegeniiber pladiert 
Robert Hinke dafur die neuen Bundeslan
der als eigensinniges Handlungsterrain an
zuerkennen. 
Die gegenwartigen Kampfe in und um Ar
beit sind in einem hohen MaRe politisiert. 
Beispielhaft dahlr sind die Auseinan
dersetzungen um einen Mindestlohn, um 
neue Formen der soziaIstaatlichen Absi
cherung angesichts briichiger und prekarer 
Erwerbsbiographien oder auch um die eu
ropaische Dienstleistungsrichtlinie. Damit 
wird die Frage nach gesellschaftlichen 1nte
ressenkoalitionen zentraL Die tiefgreifen
den Veranderungen in den Arbeits- und 
Beschaftigungsverhaltnissen haben die ge
sellschaftlichen Ungleichheiten neu kontu
riert. Robert Castel hat dahlr das Bild der 
drei "Zonen" vorgeschlagen, die sich nach 
dem Grad der Stabilitat und Qualitat des 
Zugangs zm Erwerbsarbeit, der soziaIstaat-
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lichen Absicherungen und der Reichweite 
und Tragfahigkeit sozialer Einbindungen 
unterscheiden: die Zan en der "Integrati
on", der "Verwundbarkeit" und der "Ab
koppelung" oder sozialen Ausgrenzung. 
Die Erfahrungen zunehmender Intensivie
rung und Unsicherheit der Erwerbsarbeit, 
von fremdbestimmter Flexibilitat, Ab
stiegsangsten und sozialer Ungerechtigkeit 
reichen gegenwartig bis weit in die "Zone 
der Integration" hinein, obwohl dort tarif
vertragliche Regelungen noch Bestand ha
ben und sozialstaatliche Absicherungen 
der Erwerbsposition bislang noch greifen. 
Entscheidend wird daher sein, inwieweit es 
gelingt, um die Themen der Verbindung 
von Sicherheit und Autonomie in und 
jenseits der Erwerbsarbeit Interessenkoali
tionen zwischen den Lohnabhangigen der 
verschiedenen "Zonen" zu schaffen. Sonst 
drohen Entsolidarisierung und weitere 
Niederlagen bei den Kampfen in der und 
um die Arbeit. 
Umkampfte Arbeit konnte in dies em Heft 
nur schlaglichtartig beleuchtet werden -
wir verstehen dies als den Beginn einer ak
tuellen Bestandsaufuahme bzw. als Mo
ment einer fortlaufenden Beschaftigung 
mit dem Thema, die die PROKLA von 
Beginn an gekennzeichnet hat. Daher la
den wir dazu ein, uns auch in Zukunft 
Manuskripte zu dies em Themenkreis zu
zusenden, und zwar keineswegs nur bezo
gen auf Arbeit in Deutschland. Industrie
soziologische und arbeitspolitische Analy
sen sollten unserer Ansicht nach wieder 
starker in den Kontext der Kritik der poli
tischen Okonomie bzw. kritischer GeseIl
schaftstheorie gestellt werden, als es in den 
letzten J ahren iiblich war. 

Gegenwartig sind die US-amerikanische 
Immobilienlcrise und ihre Auswirkungen 
auf das internationale Finanzsystem in al
Ief Munde. Genau vor einem Jahr verof
fentlichten wir in PROKLA 146 (Marz 
2006) "Das Ende der Immobilienblase in 
den USA", einen Artikel von Trevor E
vans, def auch heute noch lesenswert ist. 
Mit dem Finanzsystem und der Rolle von 
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Finanzinvestoren beim Umbau def deut
schen Wirtschaft beschaftigt sich in die
sem Heft (aufSerhalb des Schwerpunkts) 
der Artlkel von Martin Beckmann. 
Zwei Artikel in den beiden letzten Num
mem der PROKIA regten zum Wider
spruch an. Raimund FeId wirfi: einen kriti
schen Blick auf die Analyse der Prasident
schaftswahlen von Kolja Lindner in PRO
KIA 148 (September 2007) und Klaus Le
derer antwortet auf Henrik Lebuhns Un
tersuchung der Berliner Stadtpolitik und 
der Rolle der Linkspartei in PROKIA 149 
(Dezember 2007): In kurzen Beitragen 
setzten slCh dIe belden kritisierten Autoren 
mit ihren Kritikem auseinander. 
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PROKLA 151 (Juni 2008): Gesellschaftstheorie nach Marx 
und Foucault 

N a~de~/n den 1960er und 70er J ahren kritische Gesellschaftstheorien vor all em 
1m nsc uss an Marx formuhert wurden, ist in den 1980er und 90er Jahren Fou
cault zu em em entscheldenden Stichwortgeber geworden. Dabei blieb das Verhalt
illS von ~arx und Foucault allerdings recht unklar: Foucault, der sich s'elbst kei
neswegs a s MarxIst verstand, kniipfte in wichtigen Feldern an Marx an, wurde in 
del Debatte aber auch ;;nmer wieder gegen Marx in Stellung gebracht. Ob die 
Form~tIOn der "DIskurse gegen dIe "Materialitat" der gesellschaftlichen Verhaltnis
~e ste ~n ~der deren Bestandteil sei, blieb genauso unldar wie das Verhaltnis der 

oucau tsc en "MI!uophysik der Macht" zum Marxschen Begriff von Herrschaft 
und Ausbeutung. Allerdmgs soIl es in dies em Heft nicht urn werksgeschichtliche 
Aufarbeltungen gehen, vlelmehr soIl untersucht werden, auf welche Weise heute im 
tnschlus~ a; Marx und/oder Foucault gesellschaftliche Herrschaftsverhaltnisse ~na-
YSlert un er Wlderstand dagegen konzipiert werden kann. 

N h 

als Id u m 

In den 1990er des letzten Jahrhunderts ist die Krise des Fordismus in 
eine neue Phase eingetreten - und mit ihr auch die und Konflikte um 
Arbeit. Wahrend in den 1970er gewissermat;en die Krise entdeckt 
zeichnen sich die 1980er vor aHem durch 
zepte werden lediglich partiell realisiert. Erst in den 1990er 
sich neue Rationalisierungsleitbilder und flachendeckend durchzu
setzen und zu einem neuartigen Obergangsregime zu des sen Kern 
eine marktzentrierte Produktionsweise bildet Done 2001; Sauer 
Die Herausbildung eines neuen, marktzentrierten 
lasst sich als Ausdruck eines tiefgehenden gesellschaftlichen 
ses interpretieren. Wir befassen uns im Folgenden mit Konfliktfel
dern von Arbeit, die vor dem Hintergrund dieses Umbruchprozesses von Be
deutung sind. Vor aHem lenken wir unser auf einen Politikbereich, 
der gerade nicht umkampft zu sein scheint, jedenfalls illcht im Sinne manifes
ter Auseinandersetzungen auf betrieblicher oder kollektivvertraglicher Ebene: 
das Feld der Arbeits- bzw. konkreter: der Leistungspolitik. 
1m Mittelpunkt unserer Oberlegungen stehen drei Entwicklungstendenzen: 
Prekarisierung, Subjektivierung und Standardisierung - sowie ihre Folgen fur 
betriebliche Arbeits- und Leistungspolitik. Diese Entwicklungstendenzen sind 
in der gegenwartigen Debatte mehr als nur unterschiedliche Perspektiven auf 
den Umbruch in der Entwicklung von Arbeit. Sie sind oft konkurrierende 
Deutungsangebote fur zentrale Entwicklungstendenzen - und damit auch fur 
die arbeitspolitischen Herausforderungen und Konfliktfelder: Angesichts der 
Kampfe um Beschaftigungs- und Entgeltsicherung erscheinen leistungspoliti
sche Fragestellungen nicht Wenigen als Luxusfragen, und neue Steuerungsfor
men von Arbeit, die auf die erweiterte "Inbetriebnahme" des Subjekts setzen, 
scheinen durch eine Renaissance des T aylorismus konterkariert zu werden oder 
nach dem Ende def New Economy iiberholt zu sein. 
Wenn wir hier die betriebliche Leistungspolitik als Feld (noch nicht) "um
kampfter Arbeit" ins Zentrum stell en, dann geht es uns auch um die Ober
windung solcher nicht nur oft fruchtlosen, sondern auch falschen Gegeniiber
stellungen. Der gegenwartige Umbruchprozess besteht nicht zuletzt darin, dass 
unter dem Druck einer radikalisierten Marktokonomie die Klaviatur betriebli-

PROKIA. Zeitschrifl rur kritische Sozialwissenschafl, Hefl150, 38. jg., 2008, Nr. 1, 11-26 


