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ner neuen 
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Der Konflikt um die Arbeitszeit ist eine der Kemauseinandersetzungen ge
werkschaftlicher Kimpfe. Es ist ein Konflikt um die Verfugungsgewalt uber die 
lebendige Arbeit, und damit ein Konflikt uber die Ausweitung oder Begren
zung von Herrschaft. Kimpfe um Arbeitszeit haben eine lange Tradition in 
der IG Metall - vom Kampf um die Einfuhrung des lO-Stunden-Tages bis zur 
Einfuhrung der 35-Stunden-Woche (siehe den Artikel von Christoph Hermann 
in diesem Heft). Jahrzehntelang hat sich die IG Metal! dafur eingesetzt, dass 
der Produktivitatsfortschritt nicht nur fur eine Steigerung des monetaren, son
dem auch des Zeitwohlstandes der Beschaftigten genutzt wird. 
Die konkreten Bedingungen in anderen Branchen haben sich in den letzten 
Jahrzehnten tiefgreifend verandert. Das relativ stabile und koharente System 
von fordistischer Arbeits- und Arbeitszeitorganisation ist abgelost worden 
durch flexible Arbeitszeitarrangements und ausufemde Arbeitszeiten, die Be
schaftigte und Gewerkschaften vor neue Herausforderungen stellen. Die IG 
Metall hat daher auf ihrem 21. Gewerkschaftstag in Leipzig beschlossen, das 
Thema Arbeitszeit emeut auf die Agenda zu setzen. 1m Folgenden werden 
neue Herausforderungen skizziert, die sich durch die Veranderung der Arbeits
zeitlandschaft ergeben und erste Uberlegungen im Hinblick auf die Perspekti
ven zukunftiger Arbeitszeitpolitik der IG Metall vorgestellt. 

Arbeitszeit im Umbruch 

1m Zuge der verscharften globalisierten Konkurrenz geriet die Arbeitszeitland
schaft in Bewegung. Aus Unternehmenssicht bietet sich gerade bei der Ar
beitszeit ein guns tiger Hebel, um den gestiegenen Wettbewerbsdruck auf die 
Arbeitskosten an die Beschaftigten weiterzugeben Einige wichtige, pragende 
Trends in der Arbeitszeit, mit den en sich gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik 
auseinandersetzen muss, werden im folgenden kurz beleuchtet: 
Es findet eine generelle Verlangerung der Arbeitszeiten fur Vollzeitbeschaftigte 
statt. Dabei ldaffen tarifliche und effektive Arbeitszeiten zunehmend auseinan
def. Wahrend die durchschnittliche tarifliche Arbeitszeit in der Gesamtwirt-
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schaft seit einigen Jahren bei ca. 37 Stunden stagniert, liegt die reale Arbeits
zeit inzwischen im Durchschnitt bei 40,3 Stunden in der Woche (Eurostat, 
Arbeitskrafteerhebung 2006, Luxemburg 10/2007). In der Metall- und E1ektro
industrie ist diese Kluft noch groRer, weil auch dort die effektiven Arbeitszei
ten erheblich gestiegen sind, allerdings bei vereinbarter 35 Stunden Woche. 
Dabei handelt es sich urn einen Anstieg der wochentlichen durchschnittlichen 
Arbeitszeiten, ohne Lohnausgleich. Zur Verlangerung def wochentlichen Ar
beitszeiten kommt die politisch intendierte Erhohung der Lebensarbeitszeiten. 
Die Einfuhrung der Rente mit 67ist das deutlichste Bespiel dafur, dass durch 
drohende Rentenkurzung versucht wird, die Menschen tinger im Arbeitsleben 
zu halten, auch wenn dies auf Grund physischer oder psychischer Belastungen 
gar nicht moglich ist. Auch die Abschaffung der geforderten Altersteilzeit und 
andere MaRnahmen weisen in diese Richtung. Damit kommt es zu einer Ver
langerung der Arbeitszeiten im Alltag von Vollzeitbeschaftigten und gleichzei
tig wird - gegen den Widerstand der Gewerkschaften - eine Verlangerung im 
Lebenslauf angestrebt. 
Weiterhin werden Arbeitszeiten zunehmend flexibler. Wahrend die Arbeitszeit 
fruher eine fixe GroRe im Produktionsprozess war, wird sie heute immer mehr 
zur abhangigen Variablen. So wird Arbeitszeit z.B. im Zuge von J ust-in-Time
Produktion an die Erfordernisse und Schwankungen des Marktes angepasst, 
was haufig zu sehr flexiblen Arbeitszeitmodellen in den Betrieben fuhrt. Vor
reiter soIch flexibler Arbeitszeitregelungen sind die groRen Industrieunterneh
men, vor allem in der Metall- und Elektroindustrie. Die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in dieser Branche gehoren inzwischen zu den flexibelsten 
der Welt. Die Folge ist haufig, dass die individuellen Arbeitzeiten fur die Be
schaftigten immer weniger planbar und berechenbar sind. Flexibilisierung fin
det, entgegen den Versprechen der Managementseite, meist nur im Interesse 
der Unternehmen und nicht nach den Wunschen der Beschaftigten statt. 1m 
Zusammenhang mit der Verlangerung der Arbeitszeiten fuhrt die Flexibilisie
rung zu einer Zunahme von Vereinbarkeitsproblemen zwischen den berufli
chen und den auRerberuflichen Interessen der Beschaftigten. 
Auch belastende Formen der Arbeitszeit nehmen zu. So ist die Schicht- und 
Wochenendarbeit seit Beginn der 90er Jahre wieder erheblich angestiegen. Ar
beiteten 1992 noch 38% in Schicht- oder Wochenendarbeit, waren es 2003 
schon 51 % der Beschaftigten. Diese Zunahme erfolgt nicht etwa aus prozess
oder versorgungstechnischen Grunden, sondern wird vorrangig mit betriebs
wirtschaftlichen Argumenten begriindet. 
Ferner nimmt die Ausdifferenzierung der Arbeitszeiten zwischen verschiedenen 
Beschaftigtengruppen zu. Manner arbeiten in der Regel langer als Frauen, 
Hochqualifizierte langer als Geringqualifizierte. Insbesondere hochqualifizierte 
Beschaftigte in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und in kaufmanni
schen Bereichen haben oft extrem lange Arbeitszeiten. In dieser Gruppe, die 
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im allgemeinen eine Vorreiterfunktion fur neue Formen der Arbeitsorganisati
on hat, wird die Arbeitszeit sogar teilweise vollig yom Arbeitsergebnis isoliert 
und zur variablen, individuell zu verantwortenden GroRe (Vertrauensarbeitszeit). 
Wahrend also einerseits die Arbeitsbelastung Vollzeitbeschaftigter ansteigt, 
werden immer groRere Teile der Bevolkerung in unfreiwillige Teilzeiterwerbsta
tigkeit, in geringfugige Beschaftigung oder in die Arbeitslosigkeit abgedrangt. 
Der wirtschaftliche Strukturwandel und das Diktat der "Okonomie kurzer 
Fristen" fuhren zu einer Entgrenzung von Arbeitszeit und Leistung. Dabei 
sind die Erscheinungsformen und konkreten Folgen fur verschiedene Beschaf
tigtengruppen je nach Arbeitskonstellation durchaus unterschiedlich. Fur Be
schaftigte mit neuen "Arbeitszeit-Freiheiten" fuhren diese Bedingungen zu 
dem Phanomen des "Arbeitens ohne Ende". Angehaufte Arbeitszeiten drohen 
zu "verfallen". WeIche AusmaRe dies annehmen kann, zeigt das Beispiel def 
Daimler Zentrale in Stuttgart. In nur einem Jahr sind dort rund 750.000 Stun
den verfallen, d.h. die 12.000 Beschaftigten hatten die Arbeit von 500 zusatzli
chen Stellen umsonst miterledigt (metallzeitung Nr.2/ 2008). Beschaftigte in 
flexiblen Arbeitszeitmodellen, die in erster Linie nach den Markt- und Kun
denanforderungen ausgerichtet sind, lei den unter def Kurzfristigkeit, mit der 
Dauer und Lage der Arbeitszeit verandert werden. Durch die kurzfristig 
schwankende Verteilung der Arbeitszeit schwindet ihre Planbarkeit, Arbeit und 
Privatleben lassen sich nicht mehr verlasslich abstimmen. Beschaftigte in 
Schichtarbeit werden zunehmend mit neuen Schichtmodellen konfrontiert, die 
regelmaEig Sonn- und Feiertags- oder Nachtarbeit einschlieEen. Selbst 12-
Stunden-Schichten sind fur "moderne" Unternehmen der Chipherstellung 
(z. B. Infineon, Qimonda und AMD in Dresden) kein Tabu mehr. 
Die daraus resultierenden Probleme fur Beschaftigte, wie belastungs- und 
stressbedingte Erkrankungen und ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen 
arbeits- und lebensweltlichen Interessen fuhren dazu, dass auch der Hand
lungsdruck fur die IG Metal! in Arbeitszeitfragen nach einer Phase der "Still
halt ens " wieder gestiegen ist. 
All diese Entwicklungen pragen die Ausgangsbedingungen fur zukunftige ge
werkschaftliche Arbeitszeitpolitik, die vor neuen Herausforderungen und zu 
bewaltigenden Schwierigkeiten steht. Die Ausdifferenzierung der Arbeitszeiten 
zwischen verschiedenen Branchen und verschiedenen Beschaftigtengruppen 
fuhrt dazu, dass kollektive Strategien weniger als je zuvor greifen. Von Be
schaftigten werden sie oft als sperrig angesehen, wenn sie sich nicht spezifisch 
auf ihre Situation beziehen. Damit sind sie zunachst auch fur Gewerkschaften 
wenig mobilisierungsfahig. Dazu kommt, dass insbesondere in Bereichen mit 
hochqualifizierten Beschaftigten - aber nicht nur dort - uber die Verlagerung 
der Kontrol!e von vormals Stechuhren oder Vorgesetzten hin zu den Beschaf
tigten selbst, eine Individualisierung des Arbeitzeitkonfliktes stattfindet. Die 
IG Metal! hat bislang darauf mit Initiativen, wie "Arbeiten ohne Ende?" und 
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"Meine Zeit ist mein Leben", geantwortet. Dabei ging es u.a. darum, an den 
Interessenlagen def Beschaftigten unmittelbar dort anzuknupfen, "wo der 
Schuh druckt", und auch das Verhaltnis von Arbeit und (Privat)Leben zum 
Bezugspunkt gewerkschaftlicher Politik zu machen. Unter den Bedingungen 
von verscharfter Konkurrenz und Individualisierung kann eine effektive Ar
beitszeitpolitik im Sinne der Beschaftigten keine Stellvertretungspolitik mehr 
sein, sondern muss die Beschaftigten als handelnde Subjekte starker als bisher 
in den Mittelpunkt stellen. Urn die tarif- und betriebspolitische Durehset
zungsmacht zu erh6hen, mussel1Regelungen mehr denn je gemeinsam mit 
den Besehaftigten entwiekelt und umgesetzt werden. 
Zu den Ausgangsbedingungen gehoren auch die Arbeitgeber und ihre Verban
de. Sie haben die 35 Stunden-Woche nie wirldieh akzeptiert und seit einem 
Jahrzehnt ein arbeitszeitpolitisches Roll Back eingelautet. Der Kampf urn Ar
beitszeitverlangerung wird seit der Umsetzung der 35 Stunden Woehe an ver
schiedenen Fronten gefuhrt, in den letzten Jahren harter denn je. Die Palette 
reicht von offenen VerstoiSen gegen Obergrenzen in Arbeitszeitregelungen uber 
die Verweigerung von Ausgleiehzeiten bis hin zu "heimliehen" Auszahlungen 
von Kontenguthaben. Offene Angriffe auf die Arbeitszeit stehen seit den 90er 
Jahren aber auch in vielen anderen Branchen und Organisationsbereichen der 
anderen Einzelgewerkschaften auf der tarifpolitischen T agesordnung. Der Ar
beitskampf im Offentliehen Dienst 2006 kann als grundlegender tarifpoliti
scher Wendepunkt angesehen werden, mit dem die Arbeitgeberseite offen (und 
erfolgreich) die Abkehr von der Politik der Arbeitszeitverkurzung hin zu einer 
tariflichen Arbeitszeitverlangerung in der Flache eingeleitet hat. 
In der Metall- und Elektroindustrie setzen die Arbeitgeber auch aktuell das 
Thema Arbeitszeitverlangerung wieder vorsichtig, aber direkt und beharrlieh 
auf die Tagesordnung. So konstatiert Jan Stefan Roell, Vorsitzender des Arbeit
geberverbandes Sudwestmetall in der Stuttgarter Zeitung, das Thema Arbeitzeit 
sei "drangender denn je", urn die Wettbewerbsfahigkeit der deutschen Metall
und Elektroindustrie zu erhalten und fordert eine Ausweitung der Arbeitszeit: 
"Ziel ist nicht nur eine weitere Flexibilisierung. Uns geht es urn mehr: urn zusatz
liehe Kapazi6ten durch mehr Arbeit." (zit. nach Fm.de, 21.1.2008). 
Dabei zeigt die oben dargestellte Entwicldung in der Arbeitszeitpolitik, dass 
der Betrieb der eigentliehe Ort ist, an dem die Arbeitgeber den Hebel zur Ver
langerung def Arbeitszeit ansetzen. Dies druekt sich in den betrieblich aus
ufernden Arbeitszeiten und in dem betrieblieh aufgebauten Druck aus der in 
vielen Fallen zu betrieblich abweiehenden Tarifregelungen def Arbeitszeit ge
fuhrt hat. Neben der Individualisierung ist es gerade die Verbetrieblichung def 
Arbeitszeitpolitik, die dazu beitragt, dass es fur die Gewerkschaften schwierig 
geworden ist, in der Arbeitszeitfrage fur kollektive Strategien zu mobilisieren. 
In einer Situation, in der die Belegschaften und die Einzelnen in den zuge
spitzten (Standort)Wettbewerb einbezogen werden, mtissen die Gewerkschaf-
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ten neue Wege gehen, urn erkampfte Errungensehaften zu verteidigen und in 
der Arbeitszeitpolitik wieder in die Offensive zu gelangeno 

der in der Metall- und Elektroindustrie 

Die tarifVertragliehe Arbeitszeit in der Metall- und Elektroindustrie basiert in 
Westdeutsehland nach wie vor auf der 35-Stunden-Woehe. Diese wurde 1984 
erkampft und bis 1994 stufenweise in den Betrieben eingefuhrt. Bereits zuvor 
gab es in der Metall- und Elektroindustrie tiber mehr als drei Jahrzehnte kon
tinuierliche Arbeitszeitverkurzungen. Bei der Umsetzung der 35-Stunden
Woche erlaubte der T arifVertrag auch andere Formen der betrieblichen Gestal
tung und Verkurzung der Arbeitszeit als tagJicb kurzere Arbeitszeiten. Die in
dividuelle regelmaiSige woehentliche Arbeitszeit konnte gleiehmaiSig oder un
gleiehmaiSig auf Montag bis Freitag oder mehrere Woehen verteilt werden -
insgesamt musste sie im Durchschnitt 35 Stunden ergeben und im Rahmen 
tariflich definierter Ausgleichzeitraume erbracht werden. Dabei erfolgte die 
Gestaltung der Arbeitszeit zunehmend uber Arbeitszeitkonten, die eine mehr 
oder weniger weitreichende Flexibilisierung der Arbeitszeiten erlaubten. Diese 
Konten haben in jeweils definierter Weise mit dem lange Jahre geltenden Prinzip, 
die vereinbarte Regelarbeitszeit in "gleichformigen Portionen" auf die Woehenta
ge, die Woche und - zunehmend auch - das Jahr zu verteilen, gebrocheno 
Die Arbeitszeitpolitik der IG Metal! war und ist immer an die okonomischen 
Rahmenbedingungen gebunden. Unter den Bedingungen zunehmender globa
ler Konkurrenz und grenzenubergreifender Finanz- und Produktionsnetzwerke 
nimmt der Wettbewerbsdruek an lokalen Produktionsstandorten zu. Alle Un
ternehmenseinheiten werden stan dig, unabhangig von ihren spezifischen Ge
gebenheiten, betriebswirtschaftlich miteinander verglichen. Damit haben sich 
auch die Bedingungen fur gewerkschaftliehe Arbeitszeitpolitik sowohl struktu
reI! als auch auf der Ebene der handelnden Subjekte verandert. Belegschaften 
und Besehaftigte und auch ihre Interessenvertretungen sehen oft keine oder 
bum Chaneen, sich dem Wettbewerbsdruek zu entziehen. 
Dies gibt den Hintergrund dafur ab, dass seit Beginn der 90er Jahre aueh in 
der Metall- und Elektroindustrie versehiedene Moglichkeiten geschaffen wur
den, von der tarifVertraglieh vereinbarten 35-Stunden-Woehe abzuweichen. 
Urn die zunehmende Entgrenzung der Arbeitszeit, vor aHem in Bereichen mit 
hoehqualifizierten Beschaftigten einzufangen, wurde fUr die Metall- und Elekt
roindustrie bereits 1990 eine tarifVertraglichen Offnungsklausel vereinbart, die 
fur 13% bzw. 18% der Beschaftigten eine bezahlte Erhohung der Arbeitszeit 
auf bis zu 40 Stunden einzelvertraglieh ermoglieht. 1m Jahr 2004 wurde von 
den T arifparteien das Pforzheimer Abkommen abgeschlossen, das u.a. diese 
Vereinbarung erweitert. Durch freiwillige Betriebsvereinbarung ist es seither 
moglieh, in Betrieben mit mehr als 45% bzwo 50% der Besehaftigten in den 
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obersten Gehaltsgruppen die durchschnittliche betriebliche Arbeitszeit auf 40 
Stunden bezahlt zu erhohen. AuRerdem regelt das Pforzheimer Abkommen 
die kontrollierte Abweichung yom FIachentarifVertrag. Die Tarifparteien haben 
damit auf den sich ausbreitenden informellen Wildwuchs betrieblicher Verein
barungen und den Druck aus der Politik, anderenfalls gesetzliche Regelungen 
zu schaffen, reagiert. Damit ist unter bestimmten Voraussetzungen die Erho
hung der betrieblichen Arbeitszeiten iiber eine "offizielle" tarifliche Abwei
chung moglich. Der Versuch der IG Metall, das Thema Arbeitszeit aus tarifli
chen Abweichungen herauszuhalten, konnte auf Grund von betrieblichen 
Drucksituationen nicht zufriedenstellend umgesetzt werden, so dass es auch 
iiber dies en Weg zu kontrollierten Erhohungen der Arbeitszeit gekommen ist. 
Mit Verweis auf Renditeforderungen, Auslagerungsdruck oder Standortkonkur
renz werden Betriebsrate und Gewerkschaften zu Konzessionen bei der Redu
zierung von Arbeitsstandards gerade in den Arbeitszeitfragen gedrangt, die die 
Pragekraft des FlachentarifVertrages auszuhebeln drohen. Festzustellen ist da
bei, dass Beschaftigte langere Arbeitszeiten oftmals hinnehmen, wei I sie 
Angst davor haben, ihren Job zu verlieren oder weil die eigenen Arbeitszei
ten unter den Bedingungen indirekter Steuerung bereits ausgeufert sind. 
Auch geringe reale Einkommenszuwachse oder niedrige Einkommen trag en 
dazu bei, dass langere Arbeitszeiten gegeniiber Einschnitten beim Einkom
men oft als das kleinere Ubel angesehen werden. Aufgrund dieser Entwick
lungen ist die 35-Stunden-Woche als Regelarbeitszeit massiv unter Druck ge
raten. Auch die Versuche, sie in den anderen Organisationsbereichen der IG 
Metall flachendeckend einzufuhren und umzusetzen, waren im vergangenen 
Jahrzehnt nur wenig erfolgreich. 
Eine schmerzvolle Niederlage musste die IG Metall 2003 vor aHem beim 
Kampf urn die Angleichung der tariflichen Arbeitszeiten in Ostdeutschland an 
die 35-Stunden-Woche im Westen hinnehmen. Einzig in der ostdeutschen 
Stahlindustrie ist die wahlweise stufenweise oder sofortige Einfuhrung der 35-
Stunden-Woche nach einem kurzen, aber wirkungsvollen Streik gelungen. Ent
scheidend fur die erfolgreiche Mobilisierung war hier vor aHem das Argument 
der Arbeitsplatzsicherung durch Arbeitszeitverkiirzung. 
In den vergangenen Jahren hat sich die IG Metall verstarkt gestalten den und 
qualitativen Elementen der Arbeitszeitpolitik zugewandt. 
Sie hat sich urn eine tarifPolitische Gestaltung von Arbeitszeit in Form von Zeit
konten bemiiht, urn dem Verfall von geleisteten Arbeitsstunden entgegenzuwir
ken. In zwei Tarifgebieten der Metall- und Elektroindustrie und der Stahlbranche 
wurden entsprechende T arifVertrage abgeschlossen. Demnach konnen in einigen 
Tarifgebieten freiwillige Betriebsvereinbarungen tiber "flexible Arbeitszeitkonten" 
und "Langzeitkonten" eingefuhrt werden. Es ist vorgesehen, dass die angesparten 
und verzinsten Zeitguthaben vorrangig dafur verwendet werden, Wher aus dem 
Erwerbsleben auszusteigen. Die Kontenregelungen eroffilen jedoch auch andere 
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Moglichkeiten def Zeitentnahme, wie z.B. die Verwendung von Zeitguthaben fur 
die personliche Weiterbildung oder die Freistellung fur Familienzeiten. Dies gilt 
es dann durch Betriebsvereinbarungen zu regeln. 
KIar ist, class unter den Bedingungen von hohem Arbeits- und Leistungsdruck 
ein langes Ansparen von Zeiten gesundheitliche und soziale Risiken und Prob
Ierne mit sich bringt Die bisherigen betrieblichen Erfahrungen mit dieser Art der 
Arbeitszeitregulierung auszuwerten und Ansatze der Lebensarbeitszeitgestaltung 
weiterzuentwickeln, ist eine der arbeitszeitpolitischen Zukunftsaufgaben fur die 
IG Metal!. Es muss in Zukunft verstarkt darum gehen, zu vermeiden, dass 
zeitkonten als Ventile fur Arbeitszeirverlangerung missbraucht werden. 
In der Stahlbranche lautet eine def Forderungen der aktuell stattfindenden Ta
rifrunde, aiteren Beschaftigten auf Grund der hohen Belastungen pro J ahr zu
satzliche freie T age zuzugestehen. Mit solchen Elementen wird be
sonderen Belastungen bestimmter Beschaftigtengruppen Rechnung zu tragen 
und tarifpolitische Losungen jenseits der bekannten zu finden. 

Eine neue Arbeitszeitdebatte in der IG Metall 

Die IG Metall hat sich auf ihrem 21. Gewerkschaftstag in Leipzig entschlossen, 
das Thema Arbeitszeit wieder verstarkt auf die gewerkschaftspolitische zu 
setzen. Der 1. Vorsitzende Berthold Huber forderte eine "ehrliche Arbeitszeitde
batte" ein. Dazu gehort es ihm zufolge, die Arbeitszeitrealitaten unterschiedlicher 
Beschaftigter in den Betrieben zur Kenntnis zu nehmen und nach "differenzier
ten Losungen" in der Arbeitszeitgestaltung zu suchen. Dass die IG Metal! dabei 
die 35-Stunden-Woche nicht "wie eine Monstranz vor sich hertragen" durfe, 
wurde auf Arbeitgeberseite vielfach als Einladung zu einer generellen Abkehr von 
dieser gewerkschaftlichen Errungenschafi: verstanden. Das Fazit der auf dem Ge
werkschaftstag gefuhrten Diskussion und def beschlossenen Antrage ist jedoch 
ein anderes: Die IG Metal! wendet sich dem Thema Arbeitszeit wieder zu und 
wird die arbeitszeitpolitische Diskussion gewerkschafts- und betriebspolitisch 
wieder aufuehmen. Die Kontroversen der auf dem Gewerkschaftstag zuvor ge
fuhrten Debatte urn Langzeitkonten und den aktuellen Stellenwert von Arbeits
zeitverkurzung werden Bestandteil dieser neuen Diskussion sein. 

Die neue Beschlusslage zur Arbeitszeit beinhaltet folgende Punkte: 
Die vordringlichsten Aufgaben der Arbeitszeitpolitik der IG Metal! besteht 
gegenwartig darin, einer weiteren Verlangerung der Arbeitszeiten und dem 
"Verfall von Arbeitszeiten" entgegenzuwirken, die Arbeitszeiten wieder in 
den tariflichen Rahmen zuruckzufuhren und bei flexiblen Arbeitszeiten die 
Zeitsouveranitat fur die Beschaftigten zu erhohen 
Die 35- Stunden-Woche bleibt die ReferenzgroRe fur al!e Organisationsberei
che der IG Metall 
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Dies beinhaltet: 
Ausufemde Arbeitszeiten sind durch verstarkte betriebspolitische Aktivitaten 
und tarifPolitische Regulierungen zu begrenzen. 
Arbeitszeitflexibilisierung ist so zu gestalten, dass die Beschaftigten reale 
Chancen auf eine hohere Zeitsouveranitat, individuelle Wahlmoglichkeiten 
und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erhalten. Dies 
kann durch tarifliche Regelungen zu Arbeitszeitkonten geschehen bzw. unter
stiitzt werden. In den bestehenden Kontenregelungen sind Ansatzpunkte aus
zubauen, die dabei helfen, die Zeitsouveranitat der Beschaftigten zu erhohen. 
Die tarifliche und betriebliche Arbeitszeitgestaltung ist dem Ziel verpflichtet, 
der "Arbeit wieder ein gesundes MaE" zu geben. Vor dem Hintergrund der 
Intensivierung der Arbeit und des demografischen Wandels verfolgt die IG 
Metall das Ziel, Konzepte altemsgerechten Arbeitens und gesundheitsvertrag
liche Arbeitszeiten urnzusetzen (vgl. unten) 
Zusatzlich zum Ziel eines altemsgerechten Arbeitens sind Modelle der Ar
beitszeitgestaltung anzustreben, die sich auf die unterschiedlichen Lebens
phasen und Bediitfuisse der Beschaftigten beziehen (vgl. u.). 
Fiir Beschaftigte mit besonderen Belastungen, wie z. B. Schichtarbeit, strebt 
die IG Metall eine Verkiirzung der Arbeitszeit an. 
Das Ziel der Arbeitszeitverkiirzung wird dariiber hinaus nicht aus den Augen 
verloren. Gesamtgesellschaftlich kann auf Grund von steigender Produktivitat 
auf Dauer nicht auf eine generelle Arbeitszeitverkiirzung verzichtet werden, 
um Beschaftigung zu sichem und zu schaff en. Die Verlangerung der Lebens
arbeitszeit durch die Einfuhrung der Rente mit 67 ist daher auch unter be
schaftigungspolitischen Aspekten ein Schritt in die falsche Richtung. 

Arbeitszeitpolitische Perspektiven - Gute Arbeit(szeiten) 

Arbeitszeiten geraten immer dann aus dem Ruder, wenn die abgeforderten Leis
tungen von den Beschaftigten in der zur Verfiigung stehenden Zeit nicht zu 
erbringen sind. Dies verweist auf die Verschrankung der Arbeitszeit mit den ge
samten Arbeits- und Leistungsbedingungen. Bei der Auseinandersetzung um Ar
beitszeit geht es deshalb nicht nur um Zeitgrenzen, sondem auch um den Ein
fluss auf die BestimmungsgroiSen des Arbeitsprozesses insgesamt. Dies ist alles 
andere als eine leichte Aufgabe, gerade in einer Zeit, in der es unter zugespitzten 
Wettbewerbspramissen mehr denn je auf die Grenzziehung der einzelnen Be
schaftigten selbst ankommt. Wichtig ist es deshalb mit den Beschaftigten die 
Bedingungen ihrer Arbeit zu reflektieren, Raume fur gemeinsame Interesseniden
tifikation zu schaff en und sie in die betriebliche und gewerkschaftliche Willens
bildung um sinnvolle Regulierungen starker einzubeziehen. 
Dabei gilt es die arbeitszeitpolitischen Besonderheiten der verschiedenen Ar
beitskonstellationen zu beachten. Neue Arbeitsorganisation und Management-
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methoden weisen den Einzelnen zwar in nahezu allen Bereichen inzwischen ein 
hoheres MaiS an Eigenverantwortung zu als bisher, die Auspragungen sind je
doch unterschiedlich. Insbesondere in den zahlenmaiSig groiSer werden den 
hoher qualifizierten Bereichen steht die IG Metall vor der Herausforderung, in 
ihrer Tarifpolitik das mehr an Freiheit und Selbstandigkeit zu akzentuieren 
und gleichzeitig Anker zu bieten, wenn die zugestandene Freiheit zur intema
lisierten Selbstausbeutung im Interesse der Firma umzuschlagen droht. In Be
reichen mit flexiblen Arbeitszeitregimen geht es darum, die Gestaltungsspiel
raume und die Zeitsouveranitat fur die Beschaftigten zu erhohen und abzusi
chern, damit die Arbeitzeit planbar bleibt oder wieder planbar wird. Um die 
Gesundheit nicht zu gefahrden, sollen flexible Arbeitszeiten auch belastungs
nahe Zeitausgleiche ermoglichen. Dies ist bei Schichtarbeit eine pure Not
wendigkeit. Wenn Schichtarbeit nicht vermieden werden kann, geht es darum, 
den Betriebsraten Hilfestellungen zu bieten, die Schichtplane so zu gestalten, 
dass Belastungen und Beeintrachtigungen der Gesundheit zumindest einge
schrankt werden konnen. 
Unter den veranderten Ausgangsbedingungen fur Arbeitszeitpolitik ist es heute 
notwendig, auch neue Formen der tarifVertraglichen Regulierung zu entwi
ckeln. Sie sollten den Beschaftigten vermehrte Optionsmoglichkeiten bieten 
und starker auch "prozedural" ausgerichtet sein. T arifVertrage konnten bei
spielsweise in dies em Zusammenhang Festlegungen fur Verfahrensweisen in de
finierten Situationen enthalten, in denen die Betriebsparteien in Aktion treten 
und verhandeln miissen, und "Haltegriffe" fur die Beschaftigten verankem, 
nach denen sie greifen konnen, wenn sie wollen, und die ihnen helfen, wenn 
sie es brauchen. Haltegriffe, die ihnen Freiheit und Selbstbestimmung, aber 
auch Sicherheit und Solidaritat bieten, damit individuelle arbeits- und lebens
laufbezogene Arbeitszeitinteressen artikuliert und mit Hilfe von kollektiven 
Vereinbarungen umgesetzt werden konnen. 
Dabei konnten folgende Handlungsfelder fur die gewerkschaftliche Arbeits
zeitpolitik im Mittelpunkt stehen: 
Alternsgerechte und gesundheitsvertragliche Arbeitszeiten. Vor dem Hinter
grund der Intensivierung der Arbeit und des demografischen Wandels sowie 
der kiirzlich trotz des Widerstands der IG Metall beschlossenen Anhebung des 
Renteneintrittsalters auf 67 Jahre verfolgt die IG Metall das Ziel, Konzepte al
temsgerechten Arbeitens urnzusetzen. Dieser Ansatz nimmt die gesamte Er
werbsarbeitszeit in den Blick. Dabei stehen tarifVertragliche und betriebliche 
MaEnahmen auf der T agesordnung, die es den Beschaftigten gestatten, ihr Er
werbsleben gesund und qualifiziert bis zum Renteneintrittsalter bewaltigen zu 
konnen. Dazu konnen auch, wie in der diesjahrigen Stahltarifiunde, geringere 
Arbeitszeiten fur besonders belastete Altere gehoren. In Zukunft werden spezi
fische Formen der Arbeitszeitverkiirzung fur gesundheitlich besonders belaste
te Beschaftigtengruppen, z.B. in Nacht- und Wechselschichtarbeit eine wichti-
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ge Rolle spielen. Gerade in Arbeitsbereichen mit besonders anstrengenden 
physischen und/oder hohen psychischen Anforderungen sollten Arbeitszeiten 
mit einem belastungsnahen Ausgleich ermoglicht werden. Weil angesichts der 
gegenwmigen Arbeits- und Leistungsbedingungen lediglich ca. 3 % der Beschaf. 
tigten in der Metall- und Elektroindustrie 60 Jahre und alter sind, muss auch il
ber das Jahr 2009 hinaus die Moglichkeit der Altersteilzeit erhaIten bleiben. 
Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Weil es den Beschaftigten zuneh
mend schwerer £alit, ihr Privatleben und ihren Beruf zu vereinbaren, will die 
IG Metall Arbeitzeitmodelle f6rdern, die es den Beschaftigten ermoglichen, ih
re Arbeitszeiten so autonom zu gestalten, dass sie ihren individuellen Anspril
chen entsprechen und die individuelle Arbeitszeitsouveranitat erhohen. In die
sem Zusammenhang spielen Arbeitszeitmodelle, die den Alltag planbar ma
chen, aber auch Modelle zur LebensarbeitszeitgestaItung eine wichtige Rolle. 
Die oben erwahnten Optionsmodelle konnten Variant en einschlieiSen, die es 
erlauben, sich z.E. den Belangen von Kindern oder zu versorgenden Eltern 
starker zu widmen oder um sich gesellschaftlich zu engagieren. Um die tagli
che und wochentliche Balance nicht noch weiter aus dem Gleichgewicht gera
ten zu lassen, sind auch MaiSnahmen erforderlich, die eine gerechtere Vertei
lung der Arbeitzeiten zwischen Mannern und Frauen fOrdern. 
Lebensarbeitzeitgestaltung. Die IG Metall strebt Modelle der Arbeitszeitgestal
tung an, die sich auf die unterschiedlichen Lebensphasen und Bedilrfuisse der 
Beschaftigten im Laufe ihrer Erwerbsbiografie beziehen. Es geht dabei um Op
tionszeitenmodelle, die auch Unterbrechung der Erwerbsarbeit ermoglichen, 
zum Beispiel rur Elternzeiten oder rur Bildung. Erwerbsbiografieorientierte Ar
beitszeiten bedeuten auch, dass wahrend des Erwerbsverlaufs andere Regelun
gen als das VollarbeitszeitverhaItnis moglich sein sollen. 
Filr eine so gestaltete Arbeitszeitpolitik ist eine Verschrankung verschiedener 
politi scher Handlungsfelder notwendig. Tarifpolitische Regelungen im oben 
genannten Sinne konnen nur durch- und umgesetzt werden, wenn sie gesell
schaftspolitisch flankiert und unterstiltzt werden. Filr eine lebenslauforientierte 
Arbeitszeitpolitik bedarf es beispielsweise einer anderen Gestaltung der sozia
len Sicherungssysteme, damit Phasen kilrzerer W ochen- oder Lebensarbeitszei
ten nicht mehr (z.E. bei der Berechnung von Arbeitslosengeld und Rente) ne
gativ sanktioniert werden. 
Um die gesamtgesellschaftliche und betriebliche Hegemonie ilber Arbeitszeit
fragen zUrUckzugewinnen und damit auch der Herrschaft des Kapitals ilber die 
Zeit wieder Grenzen zu setzen, ist aus Sicht der IG Metall ein integrativer An
satz in der Arbeitszeitpolitik notwendig, der dazu beitragt, wieder Bewusstsein 
und Handlungsbereitschaft gegen Arbeitszeitverlangerung und Lohnsenkung 
in den Betrieben aufzubauen und der die Regulierung und Begrenzung von 
Arbeitszeit und Leistung im Sinne der Beschaftigten in einem Gesamtkonzept 
der Guten Arbeit aufhebt. 

Robert Hinke 

'Eastanizing'. Gewerkschaftliche 
Herausforderung Ostdeutschland1 

Mit dem Anschluss der DDR an die BRD wurden West- und Ostdeutschland 
zu einem neuen Wirtschafts- und Sozialsystem zusammengeruhrt, keineswegs 
aber zu einem einheitlichen (SOEB 2006). Hinsichtlich der Differenzen han
delt es sich um mehr als uns altbekannte regionale Disparitaten. In verschie
dener Hinsicht hebt sich Ostdeutschland als gewerkschaftspolitisch eigenwilli
ges Handlungsterrain von dem der aIten Bundeslander abo Rilckt man die Ar
beitsbeziehungen in den Betrieben der neuen Bundeslander sowie das damit 
verbundene Verhaltnis zwischen Gewerkschaften und Betriebsraten in den 
Kontext eines ilbergreifenden postfordistischen Formationswandels, mag sich 
rur die Gewerkschaften hierin ein bedrohliches Zukunftsszenario spiegeln. So
fern man diese Einschatzung auch nur in Ansatzen teilt, scheint es angeraten, 
Ostdeutschland als Lern- und Testfeld gewerkschaftlicher (!) Organisations-, 
Betriebs- und TarifPolitik zu konzipieren. Aber weder die Gewerkschaftsfor
schung noch die bekannten gewerkschaftspolitischen Strategieempfehlungen 
widmen den Verhaltnissen in den neuen Bundeslandern besondere Aufinerk
samkeit. Dieser Beitrag versteht sich als Pladoyer rur spezifische konzeptionel
Ie Oberlegungen zur Gewerkschaftsarbeit in den neuen Landern und ein ge
sondertes wissenschaftliches Interesse an der Sozio-Logie Ostdeutschlands. Der 
Beitrag hofft eine 'kleine Debatte' zur Gewerkschaftsarbeit in Ostdeutschland 
anzuregen. In dies em Sinne ist die W ortschopfung im Titel, zusammengesetzt 
aus zwei englischen Morphemen, zu verstehen: It's time to organize the east, 
it's time to eastanize! 

Arbeitsbeziehungen - Re-Regulierung im Formationswandel 

1m Rahmen der sich vollziehenden Neuformierung des 'Rheinischen Kapita
lismus'2 werden Umgruppierungen in der Bearbeitungsform des Klassenkon-

Dieser Artikel entstand im Kontext zweier Arbeitstagungen in Jena bzw. in Dornburg (Dez. 
2006 und 2007), die yom Lehrstuhl fur Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie des In
stitutes fur Soziologie der Friedrich-Schiller-Universitat Jena ausgerichtet wurden. 

2 Sofern man nicht von einer schlichten Angleichung an das angelsachsische Modell ausgeht, 
wofur m. E. nicht allzu viel spricht. Einen guten Dberblick uber die 'Economic
Governance'-Forschung bzw. die in ihr verhandelte Kontroverse uber Konvergenz oder DI
vergenz institutioneller Steuerung von Wirtschaft bietet Susanne Lutz (2005). 
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