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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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fliktes vorgenommen. Obgleich allgemein von einer Dezentralisierung des in
teresseripolitischen Regulierungsmodus ausgegangen werden kann3, lauft dieser 
Prozess nicht auf einen schlichten Verfall des fUr Kontinentaleuropa charakte
ristischen InstitutionengefUges korporativer Konfliktverarbeitung hinaus4, son
dem auf des sen Formwandel.' Den Fordismus als Referenzfolie heranziehend, 
kann mit einigem Recht von einer (inneren) Erosion eines formal intakt ge
bliebenen Systems industrieller Beziehungen gesprochen werden. Mit Blick in 
die angebrochene Zukunft kiindigen sich jedoch Konturen der Re-Regulierung 
des Lohnverhaltnisses an. Wahrend der Sozialstaat zu einem Instrumentarium 
der Re-Kommodifizierung, der Wiederherstellung des Warencharakters von Ar
beitskraft umgebaut und damit an das Projekt einer neoliberalen Wirtschafts
und Beschaftigungspolitik adaptiert wird, fachem sich die 'rheinischen' Ver
handlungssysteme zu einem Mehrebenensystem korporatistischer und betrieb
licher Konzertierung aus (vgl. Europaische Kommission 2006; Schulten 2004). 
Wahrend die europaische Verhandlungsarena schwach ausgebildet bleibt, wer
den die nationalstaatlichen und sektoralen Regulierungsebenen spiirbar zu
gunsten der betrieblichen relativiert: Erkennbar im Faile Deutschlands unter 
anderem darin, dass beschaftigungspolitische und sozialstaatliche Aufgaben 
auf die Agenda der Tarifi:lOlitik riicken, diese wiederum Kompetenzen an die 
Betriebsparteien abtritt und innerbetriebliche Arrangements - prominent in 
der Gestalt 'betrieblicher Biindnisse' - iiberbetrieblichen Akteuren den Rang 
ablaufen (Bispinck/Schulten 2005; Hinke 2005). Thematisch lassen sich drei 
Dezentralisierungswellen unterscheiden: Wahrend in den 80er Jahren die Arbeits
zeit vorrangiges Ziel der Flexibilisierungs- und Dezentralisierungsbemiihungen 
war, in den 90er Jahren die Lohnkosten, riickt nunmehr die Neugewichtung der 
Verhandlungsarenen selbst in den Fokus der Interessenpolitik. Der Bedeutungs
zuwachs an HaustarifVertragen, der abnehmende Deckungsgrad zunehmend 'fle
xibilisierter' FlachentarifVertrage sowie die Verbreitung betrieblicher 'Wettbe
werbspakte' lassen sich in dies em Sinne deuten. Diesem Generaltrend stehen 
eher begleitende als entgegenstehende Tendenzen gegeniiber, wie gesamtwirt-

3 Siehe auch den landeriibergreifenden Report der Europaischen Kommission (2006: 46 ff.) zu 
den Industriellen Beziehungen in Europa. 

4 1m Unterschied zu GroGbritannien. Der eng mit dem Namen Thatcher verbundene Frontal
angriff auf die Gewerkschaften und deren 'Kartellmacht' hat - zumindest in der Privatwirt
schaft - zur Liquidierung der iiberbetriebliche Komponente eines vormals zweistufigen Ver
handlungssystems gefuhrt (Schulten 2004: 173 E). 

5 Der szientistische, institutionentheoretische Zugriff auf soziale Wirklichkeit hat bis in die 
jiingste Zeit hinein zur Unterschatzung der Tragweite gesellschaftlich beobachtbarer Urnbrii
che beigetragen (die Durchsicht einschlagiger sozia!wissenschaftlicher Zeitschriften bietet 
reichlich Aufschluss). Akteursbezogene Ansiitze hingegen entwickelten mehr Sensibilitat fur 
die Dynamik und Dramatik der Veranderungen in den Austauschbeziehungen zwischen Ka
pita! und Arbeit. Jene aber auf den Begriff zu bringen, rallt nicht zuletzt deshalb schwer, weil 
unser Kategoriengeriist an - buchstiiblich - Vergangenem geschult ist und das Neue sich erst 
in groben Konturen zu erkennen gibt. 
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schaftliche Koordinierungsbemiihungen im Rahmen angebotsorientierter Wett
bewerbsstrategien, die EinfUhrung gesetzlicher Mindestlohne oder die europai
sche Kooperation der Gewerkschaften (siehe Traxler 2002; Schulten 2004). 
Noch vor wenigen Jahren sah man gerade im 'Deutschen Modell' der iiberbe
trieblichen intermediaren Regulierung des Klassenkonfliktes einen Garanten 
fUr Betriebsfrieden, Interessensausgleich, Gemeinwohlorientierung und betrieb
liche Wachstums- und Innovationskoalitionen (Hinke 2005). Wie die juristisch 
und politisch gefUhrten Diskussionen urn das Giinstigkeitsprinzip und die T a
rifautonomie, Verbandsflucht bzw. -abstinenz der Untemehmen, die Einrich
tung sogenannter OT-Verbande6 sowie die Verbreitung 'betrieblicher Biindnis
se' belegen, haben sich die gesellschaftlichen Krafteverhaltnisse langst grundle
gend verschoben. Zu dieser Konstellation tragen die Gemengelage anhaltender 
Massenarbeitslosigkeit, wirtschaftliche Stagnation und Verdrangungswettbe
werb, vor allem aber die Re-Kommodifizierung des Warencharakters lebendiger 
Arbeit, marktgetriebene wie -stimulierende Formen der Untemehmens- und 
Betriebsorganisation, die subjektiven Dispositionen der Arbeitnehmer selbst 
sowie die Schwache ihrer Gewerkschaften bei. Unter den gegenwartigen Be
dingungen geht von der Verbetrieblichung des Klassenkonfliktes keine Auf
kiindigung des Betriebsfriedens, sondem eine Verbetriebswirtschaftlichung so
zialer (Arbeits-)Beziehungen aus (Revelli 1997, 1999; Rottger 1997). Dass eine 
Politik fortwahrender Zugestandnisse Betriebsrate gewerkschaftlich traditionell 
gut organisierter Untemehmen Legitimitatsproblemen aussetzen und vereinzelt 
zu offenen Konflikten urn die richtige Interessenpolitik fUhren, belegt eher die 
Einseitigkeit der 'betrieblichen Vereinbarungen' als eine neue Phase "basisori
entierte[r] Interessenvertretungspolitik" (Rehder 2006: 240). 
Der Sachverhalt der 'Verbetrieb(swirtschaft)lichung' wurde in den 90er Jahren 
noch positiv als "starke Tendenz zur Beteiligung des Betriebsrates an manage
riellen Aufgaben" konnotiert (Miiller-Jentsch 1997: 275). Wie die vergangene 
Dekade des 'Concession Bargaining' belegt, ware jenes als 'Co-Management' 
bezeichnete Politikmuster vielfach besser als 'Sub-Management' zu charakteri
sieren gewesen. Die Legitimitat von Arbeitnehmerinteressen sieht sich hierbei 
auf eine Restgroge zurechtgestutzt, die auch in der Namensgebung zahlreicher 
betrieblicher Vereinbarungen zum Ausdruck kommt: 'Biindnis zur Standortsi
cherung'. Ureigenste Arbeitnehmerinteressen, die nicht als solehe 'aktualisiert' 
werden, degenerieren zu einem Moment des Betriebs- bzw. Kapitalinteresses. 
Dies gilt auch hinsichtlich der arbeitspolitisch eroffueten Partizipationsange
bote an die Beschaftigten (Done 2002). Obwohl kapitalismuskritisches Den
ken eine gewisse Renaissance erfahrt', fallt es betriebspolitisch immer schwerer, 

6 Bei den sog. 'OT-Verbanden' handelt es sich urn Arbeitgeberverbande ohne Tarifbindung. 
7 Worauf beispielhaft die ungeahnte Resonanz des von Miintefering bemiihten Vergleichs von 

Private Equity und Hedgefonds mit Heuschrecken verweist. 
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die Interessen von Kapital und Arbeit vertretungswirksam auseinanderzuhal
teno Dies hat zum einen mit def verscharften Wettbewerbssituation von Un
ternehmen und Betrieben zu tun, zum anderen mit def 'Vermarktlichung' ih
rer Binnenorganisationo So werden Investitionsentscheidungen der Konzern
zentralen intern ausgeschrieben oder an Benchmarks geknupft, wodurch ein
zelne Standorte bzwo Belegschaften einem Kosten- und Produktivitatswettbe
werb ausgesetzt werdeno In den Betrieben selbst greifen marktliche Modi der 
Steuerung der Fertigungs- und Arbeitsorganisation urn sicho Fertigungsstatten 
werden nach Produkten oder ZieImarkten segmentiert, Organisationseinheiten 
in Cost- und Profitcenter verwandelt, prozessbezogene Kooperationsbeziehun
gen in Kundenverhaltnisse umdefiniert, Arbeitnehmern wird unternehmeri
sches Denken abverlangt, die Lohnbestimmung variabilisiert und von 
Leistungs- auf Erfolgskriterien umprogrammiert.8 

Zur storungsfreien Abschirmung des betrieblichen Wettbewerbskorporatis
mus' kommt es, mit Max Weber (1980: 23 ff) gesprochen, zur "sozialen 
SchlieiSung" der Betriebe gegenuber den verbandlichen Reprasentanten von 
Kapital und Arbeito 1m Kontext bundesdeutscher Arbeitsbeziehungen lauft 
dies auf eine Neujustierung des dualen Systems der Interessenvertretung hin
auso Deren Funktionalitat beruhte auf einer engen, wenngleich freiwilligen Ko
operation der formalrechtlich aufgetrennten uberbetrieblich-tariflichen und be
trieblichen Interessenvertretung (ausfuhrlich: Artus 2001)0 Eine Entkoppelung 
der komplementar angelegten Vertretungsinstanzen ist insbesondere fur die 
Gewerkschaften bestandsgefahrdendo Betriebe ohne kooperationsbereite Be
triebsrate sind gewerkschaftspolitisch "ublicherweise faktisch 'tot'" 
(Schmidt/Trinczek 1993: 183)0 Dies gilt insbesondere fur die Mitglieder
rekrutierung, -mobilisierung und -betreuung sowie die Durch- und Um
setzung von TariiVertrageno Kurioserweise schlagt sich auch die Mitgliederkrise 
und mangelnde Verpflichtungsfahigkeit der Arbeitgeberverbande auf die Hand
lungsfahigkeit def Gewerkschaften negativ niedeL Die Aushandlung von Fla
chentariiVertragen gilt seit jeher als Kernaufgabe bundesdeutscher Gewerk
schaften, setzt jedoch ein starkes Gegenuber voraus (Schroeder/Silvia 2003)0 
Die De- wie Reregulierung des 'Rheinischen Kapitalismus' wird auf betriebli
cher Ebene von einem "flexibel-marktgetriebenen Produktionsmodell" (Dorre 
2003) vorangetrieben, welches das System industrieller Beziehungen auffachert, 
dezentralisiert und verbetrieblicht. Gewerkschaften, eng in die Institutionen
systeme des kontinentaleuropaischen Fordismus 'verstrickt', geraten gleichsam 
not-wendig in die Krise (Hinke 2003)0 In der Logik des gesellschaftlichen Um
bruchs oder gar der Neukonstitution ist eine Gleichzeitigkeit von Altern und 
Neuem inbegriffen - wobei ersteres schon nicht mehr herkommlich funktio
niert, letzteres noch in einem fremden Umfeld agierL Den Gewerkschaften er-

8 Einen facettenreichen Oberblick bietet der von Wagner (2005) herausgegebene Sammelbando 
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off net dies (noch!) die Chance, die im Fordismus erstrittene, ihr zuerkannte 
Sekundarmacht (Reprasentation, Verhandlungsmonopol, TariiVorrang, Streik
recht etc) zum Aus- und Aufbau betrieblicher Primarmacht zu nutzeno 
Sofern es den Gewerkschaften nicht gelingt ihre T arif- und Betriebspolitik neu 
auszutarieren und betriebspolitisch starker FuB zu fassen, werden sie alsbald 
zu einer wenig einflussreichen Lobbyorganisation unter anderen, mit Service
funktionen fur Betriebsrate und Rechtsschutz fur die ihr verbliebenen Mitglie
der verktimmern (Huber Uo ao 2005; Schmidt Uo ao 2003)0 Freilich wiirde damit 
der Klassenkonflikt nicht stillgelegt werden, es wandelte sich aber dessen Arti
kulationsweiseo Dass sich dieser vorrangig in offen en, polar ausgetragenen 
'Kampf en' zu auBern pflegt, gehorte schon immer ins Reich der Mythenbil
dungo Ein Blick auf Ostdeutschland ist hier ernuchterndo 

'Varieties of 
im 'Ostelbischen Kapitalismus' 9 

Auch wenn mir Traxlers These "eine[r] wachsende[n) Polarisierung zwischen 
dem Tarifmodell Westeuropas und dem neoliberalen Tarifmodell der tibrigen 
OECD einschlieiSlich der ReformIander Osteuropas" (Traxler 2002: 284) uber
zogen erscheint, spricht derzeit wenig fur eine Konvergenz der Arbeitsbezie
hungen mit dem angelsachsischen Muster vollends verbetrieblichter, wenn 
nicht 'shop floor'-fixierter, rechtlich und tariflich schwach bewehrter 'volunta
ristischer' Interessenpolitik In den meisten Staaten Mittelosteuropas scheint 
sich noch kein koharentes System der Interessenregulation konsolidiert zu ha
beno Augenfallig ist hier das Nebeneinander alter Staats- und neuer 'Oppositi
onsgewerkschaften' sowie ideologisch pluraler Dachverbande, die Existenz kaum 
handlungsfahiger Arbeitgeberverbande, der auiSergewohnlich geringe Deckungs
grad eines weitgehend verbetrieblichten Tarifsystems und der vergleichsweise 
hohe Einfluss des Staates auf die Lohnbestimmung (Schroeder 2003; Kohl 
uoao 2006)0 ZUrUck zum Rhein: Wie schon die Rede von einer Auffacherung 
des Tarifsystems und betrieblicher Formen des Wettbewerbskorporatismus' 
andeutet, zumal am bundesrepublikanischen Beispiel exemplifiziert, bewegt 
sich der Transformationsprozess bislang pfadgemaKIO Die "Varieties of Capi
talism" (Hall/Soskice) spiegeln sich gleichsam in einer 'Varieties of Industrial 
Relations and Unionism' und vice versa - even if they moveo 

9 Meine Charakterisierung der neuen Bundeslander als Territorium eines - im Unterschied 
zum 'rheinischen' - 'ostelbischen Kapitalismus' setzt so manche niitzliche Assoziationen an 
die feudale Agrarverfassung der ostelbischen Gebiete PreuRens, dessen unterentwickelten Ar
beitsmarkt, seine spate Industrialisierung sowie eine schwache Arbeiterbewegung und iiber
steigerten Nationalismus freio Den Begriff des 'elbischen Kapitalismus' verdanke ich einer 
Diskussion mit Dr. Michael Behr (Jena)o 

10 Keineswegs aber 'pfadimmanent', eine Freilich haufig anzutreffende Begriffsverwechselung, 
die den gesellschaftlichen Wandel kleimede!. 
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1m Falle der Bundesrepublik haben wir es aber - wenig beachtet - mit einer 
eigentumlichen Dualitat an Kapitalismen zu tun. Obwoh! die DDR 1990 def 
Bundesrepublik beitrat und somit in deren Wirtschafts- und Sozia!ordnung 
aufging, blieben beide Landesteile, selbst 17 Jahre nach der deutsch-deutschen 
Einigung, in ihrer sozio-okonomischen Entwicklung markant distinkt (zum 
Dberblick: SOEB 2006). Dies betrifft nicht nur Unterschiede in makrooko
nomischer Perspektive oder das Ausbleiben gleicher bzw. das erneute Ausei
nanderdriften der Arbeits- und Lebensverhaltnisse, sondern ebenso die eigen
sinnige Aneignung def ubertragenen Institutionenordnung. Entgegen der 
gangigen Auffassung einer schnellen und gelungenen, wenngleich defizitaren 
Dbertragung des westdeutschen Systems industrieller Beziehungen ist m. E. 
davon auszugehen, dass Tarifautonomie und Betriebsverfassung zu keinem Zeit
punkt gemag der eingespielten westdeutschen Logik funktionierten. Demnach ist 
auch das gangige Bild der Erosion der T arifbeziehungen schief, sofern es von ei
nem gelungenen Institutionentransfer ausgeht, das angesichts widriger Rahmen
bedingungen in die Krise geriet. Der westdeutsche Verbandeexport, die rasche 
Installierung von Betriebsraten, die Dbertragung westdeutscher T arifstrukturen 
auf Ostdeutschland, die Politik der Treuhand und die von den westdeutschen 
Verbandszentralen ausgehende Steuerung des Tarifgeschehens trugen zur Fassade 
einer erfolgreichen Transplantation westdeutscher Arbeitsbeziehungen bei. 
Wie verschiedene industriesoziologische Studien belegen, ist der Prozess der 
Verbetrieblichung der Arbeitsbeziehungen in den Neuen Bundeslandern be
sonders deutlich vorangeschritten. Artus u. a. (2000) diagnostizieren bereits 
fruh eine 'Verinselung' der Austauschbeziehungen. So besteht zwar fur die 
ostdeutschen Tarifgebiete der Metall- und Elektroindustrie noch ein Verbands
tarifVertrag, angesichts seiner nomine lIen wie realen Definitionsmacht lasst 
sich dieser aber kaum noch als FlachentarifVertrag qualifizieren (Schmidt u.a. 
2003). Gravierender noch fur die Strategie- und Handlungsfahigkeit der Ge
werkschaften ist ihre mangelnde Verankerung in den Betrieben (Kadtler u. a. 
1997; Artus 2001). Die Betriebsrate sind zwar we it uberwiegend Mitglieder ei
ner def DGB-Gewerkschaften, sie bringen diesen aber eher eine distanzierte, 
instrumentelle Haltung entgegen, die auf deren Servicefunktion abzielt. ll Ver
trauensleutekorper sind eine Raritat und selbst bei Existenz betriebspolitisch 
bum von Belang. Da Vertrauensleute ohne die Unterstutzung def Betriebsrate 
bum etabliert werden, noch betriebspolitische Relevanz entfalten konnen, ist 
dies auch kaum verwunderlich. Die Verpflichtungsfahigkeit der Gewerkschaf. 
ten gegenuber ihren Betriebsraten ist gering, die Betriebszentrierung der be
trieblichen Interessenvertreter hingegen enorm ausgepragt. Eine Entwicldung, 
die - wie erlautert - der Tendenz nach auch unter Betriebsraten Westdeutsch-

11 Hierauf verweisen auch Interviews, die ich mit Betriebsraten der Metallindustrie in den neu
en Bundeslandern 2001 und 2003 durchgefuhrt habe. 

'Eastanizing'. Gewerkschaftliche Herausforderung Ostdeutschland 119 

lands urn sich greift. Allerdings mit einer gewichtigen Differenz. Westdeutsche 
Betriebsrate verstehen sich (noch immer) uberwiegend als gewerkschaftsorien
tierte Interessenvertretungen, die jedoch betriebliche Bedingungen und Erfor
dernisse zu berucksichtigen hatten. 1m Zweifelsfalle werden daher auch mate
rieHe Abstriche hingenommen, mitunter untertarifliche Vereinbarungen einge
gangen. Dass die Betriebsrate 'ihre' Gewerkschaftssekretare von derartigen 
Zugestandnissen moglichst in Unkenntnis lassen, zeugt nicht zuletzt von 
deren 'schlechtem Gewissen'. Unabhangig davon, ob sie eher konflikt- oder 
sozialpartnerschaftlich orientiert sind, sie stehen def Tradition des Refor
mismus nahe. Gemafs dieser Denktradition sind 1nteressenkonflikte zwischen 
Kapital und Arbeit gesellschaftlich angelegt und 'konfliktpartnerschaftlich' zu 
prozessieren und abzuarbeiten. Die 'antagonistische Kooperation' folgt der 
Logik des okonomischen Tausches, des Kompromisses, des Kontraktes. 
Ostdeutsche Betriebsrate hingegen sehen sich meist in einem funktionalen 
Erganzungsverhaltnis zu den Reprasentanten und Funktionaren des Kapitals. 
Ais solche bringen sie die Sorgen und Note der Belegschaft def 
Geschaftsfuhrung zu Gehor, wie sie umgekehrt zum Dberbringer schlechter 
N achrichten aus den Managementetagen an die Beschaftigten werden. 
Verstehen sie sich als Interessenspartei folgt das innerbetriebliche 'take and 
give' der Logik der Gegenseitigkeit, des Vertrauens, def Gabe. Betriebliche 
Mitbestimmung mutiert zu einem betriebspolitischen Instrument des sozialen 
Ausgleichs, der Verstandigung und der Vertrauensbildung. Konflikte sind 
damit nicht ausgeschlossen, sie verlaufen allerdings seltener entlang rein 
materieller Interessensdimensionen, haufiger entlang der Anerkennungsfrage -
wie zahlreiche Einzelstudien uber Vertrauens- und Misstrauenskulturen in ost
deutschen Betrieben belegen (Schmidt 1996; Hinke 1999 u. a.). Hier drlickt sich 
eine neue Sozialpartnerschaftsideologie aus, die vielen als Zukunftsszenario eines 
postfordistischen Kapitalismus gilt (einschiagig: Revelli 1997, 1999). 
Insofern lasst sich erstens die Betriebszentrierung ostdeutscher Arbeitsbezie
hungen als negativer Modellfall sich restrukturierender Arbeitsbeziehungen 
begreifen, welcher als Lern- und T estfeld gewerkschaftlicher Betriebs- und T a
rifpolitik betrachtet werden kann. Das gewerkschaftliche Handlungsterrain in 
Ostdeutschland, wenn man so will im 'ostelbischen Kapitalismus', hebt sich 
allerdings in gewichtigen Gesichtspunkten sozialer Logiken von der Folie 
Westdeutschlands abo Demnach gilt zweitens, dass die schlichte Dbertragung 
westdeutscher Erfolgsrezepte auf Ostdeutschland kaum wegweisend ist. Sie 
mussen an die spezifisch ostdeutschen Probleme und betriebskulturellen Be
dingungen adaptiert werden. Sehr viel besser noch ais die reflektierte Dber
nahme ware die Entwicldung eigener Strategien der Organisationsentfaltung 
und der Interessenvertretung. Dberspitzt liege sich drittens sagen, dass der 
Westen mittlerweile mehr yom Osten lernen bnn als umgekehrt - sofern man 
Lernen nicht mit Nachahmung verwechselt. 
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Gewerkschaftspol itische Strateg iedebatte 

Die genannten Aspekte laufen zusammengenommen auf das gewerkschaftspo
litische Pladoyer hinaus, das raumliche Vertretungsgebiet der neuen Bundes
lander endlich auch als eigensinniges Handlungsterrain begreifen zu lernen. 
Ein Verstandnis, welches bis heute allenfalls rudimentar entwickelt ist. Sofern 
es als ein solches anerkannt wird, am ehesten noch von ostdeutschen Gewerk
schaftern, setzt man auf einen (postsozialistischen) Generationswechsel in den 
Betriebsratsgremien bzw. der Vorsitzenden oder eine mit def wirtschafHichen 
Konsolidierung def Betriebe verbundene Angleichung an westdeutsche Muster 
innerbetrieblicher Austauschbeziehungen. 12 Beide Auffassungen unterschatzen 
die Schwerkraft einmal etablierter, teils habitualisierter Denk- und Verhaltens
strukturen, teils uber geteilte Werte und Normen sowie uber formelle wie in
formelle Spielregeln institutionalisierter Mitbestimmungskulturen.13 Sie setzen 
zudem - durchaus fatalistisch - auf eine 'Verwestlichung mit def Zeit', womit 
man sich die Perspektive einer spezifisch ostdeutschen Strategieentwicklung 
vergibt. Eine Sichtweise, die auch deshalb problematisch erscheint, als def all
gemeine Trend der Verkleinbetrieblichung der Unternehmenslandschaft, der 
Tertiarisierung, Feminisierung und Prekarisierung von Arbeit in den neuen 
Bundeslandern sehr viel we iter vorangeschritten ist als in den alten. 
Geht man die zugangliche gewerkschaftspolitische Literatur samt ihren Strate
gieempfehlungen durch, so £alit auf, dass Ostdeutschland meist noch nicht 
einmal eine Randnotiz wert ist. Ein beredtes Beispiel bieten die jungsten 
Schwerpunkthefte der Mitbestimmung und der WSI-Mitteilungen zur Revitali
sierungsdebatte der Gewerkschaften.14 Werden die Verhaltnisse in den neuen 
Bundeslandern zum Thema, erscheinen sie vielfach nur als eine wirtschaftlich 
und gewerkschaftlich besonders dustere Krisenregion. So hieR es selbst auf der 
eigens mit "Zukunft fur Ostdeutschland" ubertitelten Jahrestagung der Otto
Brenner-Stiftung, die eigene Gewerkschaftspraxis resumierend: 

Der Unterschied zwischen Ost und West ist somit weniger grundsatzlicher Natur, sondern be
;ieht sich auf die Groge des Problemdrucks und die daraus resultierenden Herausforderungen." 
(Peters u. a. 2006: 84) 

Demnach scheint man den ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen im We
sentlichen nur hahere Dosen westdeutscher Heilmittel empfehlen zu kannen. 
Eine Diagnose, deren Therapieempfehlung bereits in der Vergangenheit wenig 

12 Dies geht zumindest aus mehreren Gesprachen und Interviews mit Gewerkschaftssekretaren 
der IG Metall hervor (gefiihrt zwischen 2001 und 2006, vorrangig aus Berlin, Brandenburg 
und Thiiringen) . 

13 Eine empirisch wohl gut fundierte Annahme, die mit unterschiedlichen Akzentulerungen 
von allen industriesoziologischen Ansatzen geteilt wird, die sich innerbetrieblichen Sozialbe-
ziehungen widmen (vgl. Bosch u. a. 1999 etc.). . 

14 Siehe das ansonsten augerordentlich gelungenen Hefte der Mitbestimmung 12/07 und dle 
Vorankiindigung der WSI-Mitteilungen 1/2008. 
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hilfreich war, zuweilen dysfunktionale Effekte zeitigte. Hierzu geharte etwa der 
im Westen sozialisatorisch eingeubte, explizit - bzw. plakativ nach auRen ge
kehrte - (allgemein-)politische Betriebszugang zahlreicher Gewerkschaftssekre
tare. 1S 

Aber selbst wenn man von clem eben angecleuteten differierenden Rollen- und 
Politikverstandnis der Betriebsrate abstrahierte, schlagt die angesprochene 
Q1antitat def Probleme in eine Q1alitat eigener Art urn. Urn dies hier nur an
zudeuten, es macht einen gewaltigen Unterschied, ob 41 Prozent der Betriebe, 
wie in den alten Bundeslandern, einem VerbandstarifVertrag unterliegen oder 
nUI 19 Prozent; im Falle der Investitionsguterindustrie statt 37 gar nur 14 Pro
zent (Ellguth/Kohaut 2007: 511). Fur das System industrieller Beziehungen 
wie def Gewerkschaftspolitik ist es von erheblicher Bedeutung, dass in den 
neuen Bundeslandern etwa 41 Prozent (West 20 Prozent) der Beschaftigten des 
verarbeitenden Gewerbes ohne den Schutz eines TarifVertrages noch den eines 
Betriebsrates auskommen mussen (ebd.: 514). Ungeachtet geteilter Massenar
beitslosigkeit ist es kaum zu ubersehen: die gegenuber Westdeutschland etwa 
doppelt so hohe Arbeitslosenquote in Ostdeutschland (13,6 gegenuber 
pragt deren Arbeitswelt sehr vie! deutlicher. So waren laut einer Studie des 
IWH 2005 "etwa 1,8 Millionen Personen bzw. jeder dritte Erwerbstatige in 
Ostdeutschland im Niedriglohnbereich tatig" (Ludwig u. a. 2006: 197). Sehr 
viel fruher und sehr viel drastischer als in Westdeutschland werden die Betrie
be in den neuen Bundeslandern zudem mit dem Problem uberalterter Beleg
schaften konfrontiert werden, zumal dies en aufgrund von Abwanderung junge
rer Jahrgange, Ausbildungsmisere und der geburtenschwachen Jahrgange der 
90er Jahre bald eine klaffende Facharbeiterlucke gegenuber steht (Struck 
2002). Es ist fur die Legitimation der Gewerkschaften alles andere als unbe
deutend, dass der Prozess der Einkommensangleichung zwischen Ost und 
West seit 1996 stagniert, mit Blick auf die Haushaltseinkommen bereits seit 
1999 wieder anwachst (SOEB 2006; Fischer u.a. 2007). 
Angesichts der beschriebenen Situation ist es mehr als zweifelhaft, ob eine res
sourcenbedingte Konzentration der Gewerkschaftsarbeit auf gut organisierte 
Betriebe, zuweilen verbramt als 'Starken starken', unter ostdeutschen Bedin
gungen nicht einer Kapitulation gleichkommt. Der Politik des 'Besser statt bil
liger' sowie einem offensiven Gebrauch von ErganzungstarifVertragen scheint 
das Selbstverstandnis betrieblicher Interessenvertreter entgegen zu stehen, die 

15 Aus Sicht der betrieblichen Wendeaktivisten gehorte es zu den grogten Errungenschaften ih
res Engagements, mit der Entfernung der SED-Funktionare und Betriebsparteigruppen, poli
tisch agierender Betriebsleiter und FDGB-Funktionare etc. 'Politik' aus den Betrieben ver
trieben und wirtschaftlicher Rationalitat zur Geltung verholfen zu haben (Kidder u.a. 1997). 
Da die Re-Kapitalisierung vormaligen 'V olksvermogens' zuweilen ebenso auf sich warten lieil 
wie die damit zusammenhangende Ausdifferenzierung innerbetrieblicher Interessenlogiken 
musste die Gewerkschaftsrhetorik die neuen Betriebsrate vielfach verstoren. 
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das ihnen entgegengebrachte Vertrauen der Geschaftsfuhrung nicht aufs Spiel 
setzen wollen,l6 Zudem macht sich der erst genannte Ansatz eine Wettbe
werbslogik zu Eigen, aus der es gerade in den neuen Bundeslandern auszubre
chen gilt Eine Werbe- und Organisationsstrategie, die auf eine Privilegierung 
von Gewerkschaftsmitgliedern setzt, diirfte angesichts des starker ausgepragten 
Egalitarismus und des ohnedies privilegierten Status fest angestel!ter Arbeit
nehmer in einem Meer der Nicht- und Unterbeschaftigung zur Selbstisolie
rung der Gewerkschaften beitragen. Es diirften auch kaum Betriebsrate zu fin
den sein, die das BetrVG instrumentel! handhaben und einer Aufspaltung def 
Belegschaft in Gewerkschaftsmitglieder und Nichtmitglieder zustimmen. Pro
gramme wie jenes der 'Guten Arbeit' der IG Metal! versprechen hingegen viel 
eher Andockpunkte am Rollenverstandnis der Betriebsrate zu finden,17 Hier 
scheinen die Gewerkschaften ihr Beratungsangebot erheblich ausweiten, 
zugleich jedoch betriebspolitisch auf eine breite Beteiligung der Mitarbeiter 
(und Mitgliedergewinnung) hinorientieren zu miissen, Die Novellierung des 
BetrVG hat mit dem § 80, 2 (3) bzw, der Benennung 'interner Sachverstandi
ger' rechtlich abgestiitzte Partizipationschancen eroffnetY Auch diese gilt es 
im Sinne def Anerkennung eigensinniger Arbeitnehmerrechte, etwa verbiirgter 
Teilhaberechte oder subjektiver Anspriiche an 'gute Arbeit' zu nutzen. 

Eastanizing - Organize the East 

An dieser Stelle kann selbstredend kein Konzept der Bewaltigung def gewerk
schaftspolitischen Herausforderungen in Ostdeutschland ausbuchstabiert wer
den. Das liegt weniger an den Umfangsbeschrankungen meines Beitrages als 
am derzeitigen Stand der gewerkschaftspolitischen Strategiedebatte selbst, ins
besondere ihrer mangelnden Sensitivitat fur die Belange, Probleme und Res
sourcen ihrer Kolleglnnen in den neuen Bundeslandern, Erschwerend kommt 
hinzu, dass auch die sozialwissenschaftliche Transformations- und 'Neue Bun-

16 Zwei Sekretare des IG Metall Bezirkes Berlin-Brandenburg-Sachsens sahen diese Strategie be
reits an fruheren Versuchen der Etablierung einer zweiten Tarifrunde fUr nicht tarifgebun
dene Betriebe als gescheitert an, Obwohl auf Belegschaftsversammlungen "kraftig be
klatscht", mieden die Betriebsrate jedwede Konfrontation mit 'ihren' Arbeitgebern, 

17 Das 2003 yom Vorstand der IG Metal! beschlossene Projekt 'Gute Arbeit' zielt unter veran
derten arbeitsgesellschaftlichen Bedingungen auf eine Revitalisierung gewerkschaftlicher Ar
beitspolitik, GemaiS eines integrativen Leitbildes sollen Fragen der Gesundheits- und Sozial
vertraglichkeit zu einem zentralen Kriterium der Gestaltung und Bewertung der Tarif- und 
Betriebspolitik aufgewertet werden, Anders noch als traditionelle Humanisierungsprojekte ist 
jenes der 'Guten Arbeit' weder technik- noch expertokratisch angelegt, sondern prozess- und 
beteiligungsorieniert, Obgleich der Betrieb als Handlungsfeld in den Fokus genommen wird, 
erstrebt die IG Metall uber die 'konkrete Utopie' guter Arbeitsbedingungen gesellschaftspoli
tische Reformen zu befordern (vgL Peters/Schmitthenner 2003, Detje/Pickshaus/Urban 
2005), 

18 Hierzu gibt es ein erfolgreiches Beteiligungs- und die Vertrauensleutearbeit reaktivierendes 
Modellprojekt in der Dresdner VEM-Sachsenwerk GmbH (Brinkmann/Speidel 2006), 
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deslander'-Forschung einer Forschungsperspektive folgte, gemaiS der West
deutschland als Referenzfolie und entwicklungspolitisches Ziel fungierte, wo
durch objektive Problemlagen als auch subjektive Eigenheiten iiberwiegend 
nur als transitorische Phanomene in den Blick kamen, meist als Hemmnisse 
fur den - einseitig konzipierten - Angleichungsprozess, selten als Potential in 
einem offenen Entwicldungsprozess (siehe Kollmorgen 1996, 2003). Dennoch 
lassen sich an dieser Stelle einige mir wichtig erscheinende gewerkschaftspoliti
sche Aufgabenfelder benennen: 
Es gehort zum fast schon trivialen Gemeingut, dass Mitgliederverbande zur 
Entwicklung neuer Perspektiven einer breiten Diskussion ihrer Zielsetzungen 
sowie der Mittel und Wege ihrer Realisierung bediirfen. Der inn ere Verstandi
gungs- und Strategiebildungsprozess ist allerdings nicht 
sondem von organisationalen Relevanzfiltem, Kommunikationskanalen, Wil
lensbildungs- und Entscheidungsstrukturen gepragt. Ein Sachverhalt, def den 
Gewerkschaftsstrategen durchaus bewusst ist. So mied etwa die IG Metall 
nicht nur aus Griinden der Effizienz - mit Ausnahme der zeitweiligen Einrich
tung einer Bezirksleitung fur Sachsen (1990-1995) - die Etablierung eigenstan
diger Ostbezirke, es ging auch um die Meidung einer organisationalen, insbe
sondere tarifpolitischen Sonderentwicklung 'Ost' (Schroeder 2000: 208 ff.), 
Einzig und allein der Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen hatte reprasentations
logisch die Funktion eines selbstbewussten Sprachrohrs 'IG Metal! Ost' iiber
nehmen konnenY Angesichts des gescheiterten Streiks um die 35-Stunden
woche scheint er dieser Moglichkeit aber beraubt (Schmidt 2003; Muller/ 
Wilke 2004). Da mit dieser Niederlage der tarifliche Angleichungsprozess auf 
unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde, diirfte mittelfristig die - ohnehin fragile -
Legitimitat der Westdominanz bruchig werden. Das vormalige, zeitweilig uber
aus rationale Projekt, sich nicht in west- und ostdeutsche Gewerkschafter diffe
renzieren zu lassen wird organisationspolitisch zunehmend fragwiirdig, Sieht 
man von Tagungen, wie die def Otto-Brenner-Stiftung, einschlagigen Tages
ordnungspunkten auf Vorstandssitzungen und bezirksiibergreifenden Koordi
nierungstreffen ab, bestehen keine Foren spezifisch ostdeutscher Interessenar
tikulation (vgL ebd.: 209), Es ist sicherlich nicht sinnvoll, bestehende Bezirks
grenzen einzurei~en, Offenkundig sol!te jedoch quer zu den bestehenden Or
ganisationsgrenzen ostdeutscher Gewerkschaftspolitik deutlich mehr Raum ge
geben werden, Das gem zitierte Europa def Regionen beginnt vor der eigenen 
Haustiir. 
Die Anerkennung Ostdeutschlands als eigenes Handlungsterrain, die Einrich-

19 Aus verschiedenen hier nicht darzulegenden Grunden kamen dem Landesverband Ost (ohne 
Mecklenburg-Vorpommern) der ldeinen NGG sowie dem Landesbezirk Nord-Ost der IG 
BeE keine vergleichbare Bedeutung zu, Ob die neue, seit dem 17, Marz 2007 zu einem ei
genen veLdi-Landesbezirk zusammengefUhrte Gliederung 'Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thu
ringen' gewerkschaftspolitisch von groiSerem Gewicht sein wird, ist noch offen, 
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tung innergewerkschaftlicher Foren ostdeutscher Selbstverstandigung und Stra
tegiefindung hat nichts mit einer Aufspaltung der Gewerkschaften zu tun. Vor 
Jahren noch hatte eine soIche Plattform womoglich organisational destruktive 
Fliehkrafte freigesetzt. Langst wtirden sie Prozesse der Identifikation mit den 
Gewerkschaften und ihrer Politik sowie ein wechselseitiges organisationales 
Lemen befordern. Ostdeutsches Wir'-Bewussstein scheint heute weniger als 
Abgrenzungsidentitat zu fungieren, denn als Medium der Interessenartikulati
on. Da sich die Ostdeutschen sehr vie! starker als Westdeutsche def Arbeiter
schicht zurechnen und an 'sozialdemokratischen Werten' orientieren, besteht 
fiir die Gewerkschaften ein giinstiger Resonanzboden.20 Wie schon die schwa
che Verankerung der SPD in den neuen BundesIandern belegt, ergeben sich 
hieraus keine Erfolge im Selbstlauf. Das zum Teil verbreitete Misstrauen in 
'westdeutsche' Problemlosungen lieRe sich zudem produktiv in die Entwick
lung eigener Projekte ummiinzen (vgl. Koch 1998). Es ist wenig hilfreich, die 
Verhaltnisse in den neuen Bundeslandem einseitig als defizitar wahrzunehmen, 
sie sind in etlicher Hinsicht weiter vorangeschritten. Dies gilt etwa fur das 
Problem der Verbetrieblichung von Interessenpolitik, der Heterogenisierung 
der Tariflandschaft, fur die Herausforderungen der Verldeinbetrieblichung und 
T ertiarisierung def Wirtschaft, der Feminisierung von Arbeit, der 'Uberalte
rung' von Belegschaften oder der Organisierung prekar Beschaftigter. Der viel
fach aufzubringende Ressourcentransfer von West nach Ost zur Kreditierung 
und Subventionierung ostdeutscher Gewerkschaftsstrukturen lieBe sich dem
nach als gesamtverbandliche Zukunftsinvestition verstehen, sofern man mehr 
Mut zu organisations- und betriebspolitischen Experimenten aufbrachte. 
Gegeniiber Betriebsraten und Arbeitnehmem, die in Wettbewerbs- oder Be
schaftigungspakte eingebunden sind, greifen traditionelle Strategien konflikta
rer Mobilisierung ins Leere, befordem noch die Entfremdung der 'ver
betrieblichten Mitgliedschaft' gegeniiber ihrer Gewerkschaft. Dieser Sachver
halt gilt fur die neuen Bundeslander noch sehr vie! mehr als fur Westdeutsch
land. Weder 'staatssozialistische Planerfullungspakte' noch die 'Uberlebenspak
te' der Transformationskrise oder die Wettbewerbspakte' der Gegenwart legten 
ostdeutschen Lohnabhangigen kollektives, gegenmachtbasiertes Interessenhan
deln nahe. Aber auch herkommliche sozialpartnerschaftliche Politikmuster 
bleiben prekar, solange Gewerkschaften als betriebliche Fremdkorper gelten. 
Gewerkschaften miissen sich auf die besonders ausgepragte Betriebsorientie-

20 In der subjektiven Schichteinstufung verorteten sich im Jahre 2002 42 Prozent der Ostdeut
schen der Arbeiterschicht zu, im Westen hingegen nUf 25 Prozent (Geigler 2006: 102). Alle 
einschlagigen Untersuchungen bestatigen, dass sich Ostdeutsche gegeniiber Westdeutschen 
im Parteienspektrum politisch eher links verorten, den Staat politisch starker in die Verant
wortung nehmen, haufiger dem Gleichheitspostulat zuneigen und den Sozialismus sehr vie! 
deutlicher fur eine gute, wenngleich schlecht praktizierte Idee halten (exemplarisch: Arzhei
mer 2005). Zu den moglichen politis chen Implikationen der 'Ost-Identitat' sei auf den uach 
wie vor lesenswerten Diskussionsbeitrag von Thomas Koch (1998) verwiesen. 

'Eastanizing'. Gewerkschafi:liche Herausforderung Ostdeutschland 125 

rung ostdeutscher Betriebsrate und der von ihnen vertretenen Arbeitnehmer
schaft strategisch einstellen. Nicht urn diese zu bedienen, sondern urn sie zu 
transformieren. Es geht urn die Anerkennung spezifischer Arbeitnehmerinte
ressen auf betrieblicher Ebene. Projekte wie das der 'Guten Arbeit' der IG Me
tall versprechen hier Ankniipfungspunkte, basalen Arbeitnehmerinteressen in
nerbetrieblich Legitimitat und Geltung zu verschaffen. Hierzu werden sich die 
Gewerkschaften starker noch als bisher auf den beschwerlichen Weg der be
triebsbezogenen arbeitspolitischen Beratung, der aktivierenden Betriebspolitik 
und der projektformigen Einbindung von Betriebsraten begeben miissen. Ge
werkschaftspolitisch zielt diese Empfehlung iiber eine der Ar
beit' hinaus auf eine Politisierung der kleinen und alltaglichen Sorgen und 
Forderungen aus der Arbeitswelt. Eine soIche gewerkschaftliche Betriebspolitik 
entkraftet den verbreiteten Vorwurf der Betriebs- und Praxisferne def Gewerk
schaften, tritt der Interpretationsmacht des betrieblichen Managements - zu
nachst partiell - entgegen, leitet einen Prozess der Selbstpolitisierung ein, ver
hilft den Gewerkschaften zu betrieblicher Prasenz und eroffnet Chancen, neue 
- strategisch wichtige - Belegschaftsgruppen zu gewinnen. In etlicher Hinsicht 
kame dieser 'Kampf urn Anerkennung' (Honneth) einem Kulturkampf gleich, 
der rasch moralische und normative Dimensionen des Arbeitskonfliktes in 
den Vordergrund spult (Schmidt 2005). Dass die Arbeitnehmer der meisten 
ostdeutschen Betriebe gegeniiber tariflich fixierten Branchenstandards Ein
kommenseinbuRen und Jangere Arbeitszeiten hinnehmen (Hinke u. a. 
diirfte hierbei in Anschlag gebracht werden. 
Sich den gewerkschaftspolitischen Herausforderungen Ostdeutschlands zu stel
len drangt! Dies gilt nicht nur mit Blick auf allgemeine Erosionsprozesse der 
Tarifsetzungsmacht, die riicldaufige Mitgliederentwicklung und schwindende 
Finanzausstattung der Gewerkschaften, weIche ihnen die Arbeit in Zukunft 
nicht einfacher mach en werden (Schmidt u. a. 2003). Es geht vie!mehr urn die 
Folgen der "demographischen Sonderentwicklung" (Struck 2002: 59) in den 
neuen BundesIandern. Angesichts geburtenschwacher Jahrgange der Nachwen
dezeit, der Westmigration jiingerer qualifizierter Arbeitnehmer, der anhalten
den Lehrstellenmisere, einer anschwellenden Verrentungswelle ostdeutscher 
Arbeitnehmer, der breiten Dequalifizierung von Langzeitarbeitslosen und des 
rapid schrumpfenden Erwerbspersonenpotentials insgesamt werden alsbald be
triebliche Nachwuchsprobleme, insbesondere in Form einer klaffenden 
Facharbeiterliicke, schmerzlich spiirbar werden. Die Frage des generation ellen 
Uberganges stellt sich auch fur die Betriebsinhaber se1bst und die Nachbeset
zung von Fiihrungspositionen (Martens u.a. 2003). Von ihrer Beantwortung 
wird vielfach der Fortbestand kleinerer und mittelstandischer Betriebe abhan
gen. An dieser Stelle mochte ich aber auf einen betriebspolitisch bislang un
beachtet gebliebenen Aspekt dieser Entwicklungen aufmerksam machen. 
Durch die sich in den nachsten Jahren vollziehende Verrentungswelle, die 
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hiervon ausgehenden Umschichtungen in def Belegschaftszusammensetzung 
sowie def anstehenden Neubesetzung von Fiihrungsfunktionen Offnet sich ein 
betriebspolitisches Zeitfenster zur Neuordnung def Mitbestimmungskultur 
ostdeutscher Unternehmen. Relevante Belegschaftsneuzugange sowie personel
Ie Wechsel an der Unternehmensspitze setzen eingeiibte, zwischenzeitlich un
hinterfragte Verhaltensregeln, Beziehungsmuster und arbeitspolitische Kom
promisslinien Stress aus, mach en sie betrieblichen Akteuren in ihrem Fur und 
Wider bewusst und konnen zu deren grundlegenden Veranderung fuhren. Eine 
Chance fur die Gewerkschaften, betrieblich FuR zu fassen und die innerbe
trieblichen Sozialbeziehungen interessenpolitisch aufzuladen. 
Zivilgesellschaftliche Strukturen konnten sich in den neuen Bundeslandern 
nur schwer entwickeln, teils wurde deren normativer Klang durch neonazisti
sche Netzwerke verkehrt. Die extreme Rechte versucht die 'Soziale Frage' fur 
sich zu reklamieren, wie die Hartz IV-Proteste im Jahr 2004 sowie die vergan
genen Landtagswahlen belegen. Auch wenn keine einfachen Kausalbeziehun
gen unterstellt werden durfen, so spricht doch einiges dafiir, dass der Reso
nanzboden fur rechtspopulistische und nazistische Ideologien in der schwin
den den "Integrationskraft von Erwerbsarbeit" begrundet liegt (Done 2004). 
Angesichts der in Ostdeutschland besonders gravierenden Erosion des soge
nannten Normalarbeitsverhaltnisses und der disziplinierenden Effekte prekari
sierter Beschaftigungsverhaltnisse und Massenarbeitslosigkeit bietet Erwerbsar
beit selbst der begunstigten Facharbeiterschaft kaum noch soziale und oko
nomische Sicherheit sowie prozessierbare Teilhaberechte. So betrachtet lasst 
sich die sozio-kulturelle und politische Bedeutung der Rechten auch als Pha
nomen der Krise gewerkschaftlicher Interessenpolitik verstehen (ebd.: 312). 
Die direkte politische Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen und nazis
tischen Akteuren und Einstellungen ist ausgesprochen wichtig, sie bedarf je
doch der Erganzung durch eine 'Politik def Entprekarisierung' (ebd.). Hier 
kann die Vorstellung von 'Guter Arbeit' ansetzen. Neben def Bekii.mpfung von 
Hartz IV, der Forderung nach offentlichen Beschaftigungsprogrammen, dem 
massiven Eintreten fur einheitliche Mindestlohne gilt es Kriterien fur 'gute 
Arbeit' gesellschaftlich zu diskutieren und normativ zu verankern. Betriebliche 
und gesellschaftliche Aktivitaten sind zu einem 'gegenhegemonialen Projekt' 
zu bundeln. Ohne die Bekampfung sozialer Unsicherheit wird es weder gelin
gen, der extremen Rechten gesellschaftlich das Wasser abzugraben, noch quali
tativen Arbeitsanspruchen betrieblich Geltung zu verschaffen. 
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ie rn Urn 

1. Ein 

Seit der Kritik von Franz Mtintefering im letzten Bundestagswahlkampf an 
vornehmlich angloamerikanischen Finanzinvestoren, dass ihre Vorgehensweise 
beim Kauf und Umbau von Unternehmen def von Heuschrecken gleiche, 
wird der Frage nach der Rolle des Finanzkapitals1 in den aktuellen Verande
rungen des Kapitalismus starkere Aufmerksamkeit zuteil. Die nahezu figlich 
neuen Meldungen tiber den Autkauf von Unternehmen und Wohnungsgesell
schaften durch Finanzinvestoren verweisen auf einen tief greifenden Wandel 
der Okonomie, Wie aber ist diese Transformation zu erklaren? Die Rede von 
den einfallenden Heuschrecken suggeriert, dass ein bestehendes System von 
augen attackiert und zerstort wird. Tatsachlich ist der Prozess aber komplexer 
und nicht auf die Attacken angloamerikanischer Fondsgesellschaften zu redu
zieren. Das starke Wachs tum der Finanzmarkte seit den 1970er J ahren, eine 
zumindest bei grogen transnationalen Unternehmen starker auf den Kapital
markt ausgerichtete Unternehmensfinanzierung, die Einfuhrung kapitalmarkt
orientierter Steuerungskonzepte wie dem Shareholder Value in Unternehmen 
und die politische, auf nationalstaatlicher wie europaischer Ebene sich vollzie
hende Finanzmarktforderung, verweisen auf eine umfassendere Transformati
on. Die Finanzinvestoren - Versicherungsunternehmen, Investmentgesellschaften, 
Pensionsfonds, Hedge Fonds und Private Equity-Unternehmen - sind dabei 
zum einen Nutznieger einer kapitalmarktorientierten Neuausrichtung jener 
Banken und Konzerne, die jahrzehntelang die "Deutschland AG" getragen ha
ben, sich seit den neunziger Jahren jedoch verstarkt von ihren Kapitalbeteili
gungen trennen. Zum anderen profitieren sie von einer Politik def Finanz
marktforderung, die auf nationalstaatlicher und EU-Ebene den Ubergang III 

einen europaischen Finanzmarktkapitalismus betreibt (Beckmann 2007). 

Rudolf Hilferding (1910: 305) sah im Finanzkapital das Produkt der Verschmelzung von 
Bank- und Industriekapital unter den Bedingungen des Obergangs Yom Konkurrenz- zum 
Monopolkapitalismus. Entgegen dieser bekannten Definition wird hier unter Finanzkapital 
das zinstragende Kapital im marxschen Sinne verstanden. Dieses existiert neb en dem Indust
riekapital als selbstandige Fraktion. Die yom Finanzkapital uber das Kreditsystem bereitge
stellten finanziellen Mittel erlauben eine beschleunigte Kapitalakkumulation, Gleichzeitig 
konkuniert das Finanzkapital mit dem Industriekapital um die Verteilung des Mehrwerts. 
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