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Entwicklungsperspektive fur eine Gesellschaft ist dies weder akonomisch 
noch politisch. In diesem Sinne ist die Philosophie, die hinter den Harz
Vorschlagen steckt, abzulehnen. Davon unberiihrt bleibt, dass bessere Ver
mittlungsbemilhungen der Bundesanstalt fur Arbeit, Farderung von Selb
standigkeit oder ahnliche Elemente def Harz-Vorschlage unterstiltzenswert 
sind. 
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Die 1990er Jahre waren das ] ahrzehnt der Krise und der Erosion def Flach en
tarifVertrage. Bevor es in dieser Frage zu schnellen Dramatisierungen ,'"v,,,,,,,, 
ist es aber sinnvoll, sich die vorliegenden Daten tiber den Geltungsbereich 
der FlachentarifVertrage anzusehen. Dabei variieren zwei BezugsgroiSen: ein
mal die Zahl der Beschaftigten, zum zweiten die Zahl der Betriebe mit T arif
bindung. Bezogen auf die Beschaftigten ist der prozentuale Grad der T arif
bindung haher als in Bezug auf die Zahl der Betriebe. Das Iiegt daran, dasss 
die Tarifbindung in Klein- und Mittelbetrieben signifikant geringer ist, als in 
graiSeren Betrieben. Ein noch klarerer Unterschied besteht zwischen def Ta
rifbindung West (alte Bundeslander) und der Tarifbindung Ost (neue Bundes
lander). 1m zeitlichen Verlauf sieht die Entwicklung folgendermaiSen aus: 

Fliichentariflich gebundene Beschaftigte in Prozent 

in Westdeutschland 
1995 1998 
72,2 67,8 

2000 
63,0 

in Ostdeutschland 
1996 1998 
56,2 50,5 

QueIlen: Artus (2001: 115), WSI Tarifarchiv (2001) 

2000 
44,0 

Die nachlassende Tarifbindung ist in diesem Zeitraum eindeutig, sie wird al
lerdings relativiert durch zwei entgegenwirkende Faktoren: Einmal die gestie
gene Zahl von Haus- oder FirmentarifVertragen und die von def Arbeitgeber
seite ausgehende einseitige Orientierung am in def Branche geltenden T arif
vertrag. Wird das berilcksichtigt, so ergibt sich ein weniger dramatisches Bild 
def nachlassenden T arifbindung in West und Ost: 

Dieses Wort verdanke ieh einem Kommentar von Alexander Hageliiken in der Siiddeut
schen Zeitung vom 17/18.08.02. Die Assoziation des TarifVertrages mit Zwang ist nieht 
neu. Schon ]iirgen Habermas hatte TarifVertrage als "Kolonialisierung des Arbeitnehmerver
haltens" bezeichnet (Habermas 1992, 498). 
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Tarifvertrage (TV) rur Beschaftigte in Prozent im Jahr 2000 

West 
Ost 

Branchen-TV 
63 % 
44 % 

Quelle: WSI-Tarifarchiv (2001) 

Firmen-TV 
7% 

11% 

Orientierung am TV 
15 % 
24 % 

Michael Wendl 

ohne TV 
15 % 
21 % 

Bei einer "optimistischen" Lesart kann daher noch von einer faktischen Ta
rifbindung von 85% der Arbeitsverhaltnisse im Westen und 79% im Osten 
ausgegangen werden. Diese "optimistische" Sicht muss wiederum einge
schrankt werden. Die zitierten Zahlen beschreiben nur die "augere" Erosion 
der TarifVertrage. Daneben gibt es noch eine "innere" Erosion, das heigt, in 
den TarifVertragen selbst findet in erster Linie durch betriebliche Regelungen 
(Betriebsvereinbarungen im Rahmen sog. betrieblicher Biindnisse fur Arbeit) 
aber auch durch tarifVertragliche Zugestandnisse eine schrittweise und zum 
Teil betrieblich differenzierte Absenkung tariflicher Normen statt. In diesem 
Zusammenhang wird rechtlich stabiles Tarifrecht durch schwacheres "Be
triebsrecht" ersetzt (Holand 2002). 

1. Gangige BegrOndungen fOr die 
Erosion des Flachentarifvertrages 

Den tarifpolitischen Vordenkern der IG Metal! wurde von der in Wirtschafts
fragen neoliberal argumentierenden Wochenzeitschrifi: Die Zeit Anerkennung 
zuteil. Als "hoch abstrakt und doch prazise" wertete sie folgende Aussage aus 
der tarifpolitischen Abteilung des IG-Metall-Vorstands. 

"Das neue Leitbild fiir eine Tarifpolitik, die nicht mehr von industriellen, groBbetrieblichen 
Massenstandards ausgehen kann, ist das der nachhaltigen Regulierung von Vielfalt und Diffe
renz." (Schroeder 2002) 

Mit dieser Feststel!ung wird die empirisch unstrittige schrittweise Auflosung 
der FlachentarifVertrage und ihre Anpassung an einzelkapitalistische Anforde
rungen unter der Hand als zwangslaufiger Obergang von def industriellen 
Massenproduktion an ein nicht naher definiertes neues und anderes Arbeits
und Produktionsmodell verstanden. Diesem Prozess des Obergangs miissen 
dann die tarifrechtlichen Normierungen des Arbeitsrechts entsprechend an
gepasst werden. Wenn iiber die Ursachen der Krise und Erosion der Flachen
tarifVertrage in Deutschland diskutiert wird, lassen sich idealtypisch zuge
spitzt, zwei Typen von Erklarungen feststellen. 
Einmal die Transformationsthese, d.h. die Behauptung, mit den Umbriichen 
in der Organisation der gesellschaftlichen Arbeit hatten sich auch die Anfor
derungen an die rechtliche Regulierung der Arbeitsverhaltnisse entsprechend 
verandert. Der Transformation der Arbeitsbeziehungen folgt dann eine Trans
formation der TarifVertrage (Dorre 2002, Aglietta 2000, Streeck 1995, 1999). 
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Zum zweiten die Globalisierungsthese, die auch als eine Lohn- oder Arbeits
kostenthese gefasst werden kann. Sie besagt, dass mit def zunehmenden In
ternationalisierung der Produktion die Grenzen nationalstaatlicher Regulie
rung des Systems der Arbeitsbeziehungen erreicht seien, und sich das deut
sche durch FlachentarifVertrage gesicherte relativ hohe und zugleich egalitare 
Lohnniveau in def internationalen Konkurrenz nicht mehr halt en lasse. 
(Berthold 1997, SVR 1996) 
Beide Thesen werden von unterschiedlichen theoretischen Leitbildern aus 
formuliert, zum Teil werden sie auch miteinander kombiniert. Die Transfor
mationsthese wird in erster Linie aus def Perspektive der neomarxistischen 
Regulationstheorie behauptet, es gibt aber auch neokorporatistische und 
neoklassisch fundierte Erklarungsansatze fur diese Sichtweise. Die Globalisie
rungsthese wird in erster Linie aus der Sicht der neoklassischen Paradigmas 
formuliert, aber auch das neokorporatistische Paradigma argumentiert im 
Rahmen dieser Sicht, was daran liegt, dass dieses Modell in seinen okonomi
schen Aussagen dem neoklassischen Ansatz weitgehend folgt (Hassel 2002). 
Beiden Thesen ist gemeinsam, soviel sei hier schon angemerkt, dass sie in der 
Konsequenz einen tarifpolitischen Fatalismus vorschlagen. Die Tarifpolitik 
hat bis zum Preis der Selbstaufgabe (folgt man neoklassischen Empfehlun
gen) das nachzuvollziehen, was aus der Transformation bzw. aus der Globali
sierung fur die Regelung der Arbeitsverhaltnisse scheinbar zwangslaufig folgt. 
In def neoklassisch fundierten Sicht wird der FIachentarifVertrag angegriffen, 
weil er erstens ein zu hohes Lohnniveau fixiert und konjunktur- und krisen
bedingte Abweichungen des Lohnniveaus nach unten nicht zulasst, zum 
zweiten, weil er dieses Lohnniveau, das fur bestimmte Einzelbetriebe durch
aus akzeptabel sein kann, unzulassig verallgemeinert und Unternehmen 
zwingt, Lohnkosten oberhalb der Grenzproduktivitat der Arbeit hinzuneh
men (siehe dazu Ifo 2002a). Im Kern lauft diese Argumentation auf die Ab
schaffung iiberbetrieblicher TarifVertrage hinaus, da die betrieblich passende 
Grenzproduktivitat der Arbeit nur betrieblich festgestellt werden kann. Aus 
der neokorporativen Sicht, die zum T eil in den Gewerkschaften selbst vertre
ten wird/ wird dagegen die Modernisierung des FlachentarifVertrages gefor
dert. Diese umschliefSt drei wesentliche Elemente: Erstens gesamtwirtschaft
lich eine moderate Lohnpolitik, die im Biindnis fur Arbeit und Ausbildung 
und Wettbewerbsfahigkeit abgesprochen werden solI. Zweitens eine erheblich 
grofSere Lohnspreizung im tariflichen Entgeltsystem, die durch einen staatlich 
subventionierten Niedriglohnsektor fundiert und erganzt werden und zum 

2 Flassbeck/Spiecker haben die Unterstiitzung der Gewerkschaften fur das Biindnis fur Arbeit, 
Ausbildung und Wettbewerbsfahigkeit folgendermaBen zu erklaren versucht: "Die Gewerk
schaften haben sich offen bar auf die neoklassische Argumentation eingelassen, weil sie auf: 
grund eigener Dberzeugungen und Ziele ahnliche Mechanismen am Werk sahen wie die 
Vertreter der neoklassischen Theorie." (Flassbeck/Spiecker 2000: 16) 
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dritten durch eine starkere Verbetrieblichung der Tarifpolitik mit Unterstiit
zung der Gewerkschaften, notfalls durch die Aufhebung des TarifVorrangs im 
Betriebsverfassungsgesetz. In def Foige ware der FlachentarifVertrag eine weit
gehend funktionslose Hiille. Auch die neokorporative Theorie argumentiert 
mit def Sicht von Deutschland als "institutioneller Hochlohnokonomie" 
(Streecl<) und der Doktrin von def Grenzproduktivitat def Arbeit. Anders als 
in def neoklassischen Sicht solI der Umbau des Standorts Deutschland aber 
zusammen mit den Gewerkschaften und nicht gegen sie durchgesetzt werden. 
In den lohnkostenzentrierten Erldaru~gen fur die Krise und Erosion des Fla
chentarifVertrages ist auch der Hinweis auf die Globalisierung als ein okono
mischer Prozess der Deregulierung angelegt, der eine national institutionali
sierte Hochlohnokonomie in die Transformation zu einer liberalen kapitali
stischen Okonomie treibt. 
Aus der neoklassischen Sicht des durch die Grenzproduktivitat der Arbeit be
stimmten Lohnes ist dies konsequent. Der zu teure "Faktor Arbeit" wird zu 
Anpassungsreaktionen gezwungen, um den mobilen Faktor Kapital am 
Standort zu halt en. Dariiber wird der Wertschopfungsprozess internationali
siert. Dagegen spricht: Die Wertschopfungsprozesse finden nach wie vor auf 
nationaler Ebene statt. Die aus def Lohndruckthese abgeleitete Behauptung 
einer Internationalisierung und Transformation def industriellen Beziehungen 
in Deutschland (so u.a. Streeck) iiberzeugt nicht. Es hat sich zwar das 
Machtvefhaltnis zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbanden zula
sten der Gewerkschaften verandert und die Einstellung der Unternehmen 
zum korporatistischen System der Arbeitsbeziehungen ist kritischer, teilweise 
sogar ablehnend geworden. Die Arbeitsbeziehungen selbst dagegen sind 
rechtlich fixiert. An diesem System des kollektiven Arbeitsrechts und des 
durch Gesetze normierten Individualarbeitsrechts hat sich insgesamt noch re
lativ wenig geandert. Nicht zu bestreiten ist der Riickgang def T arifbindung 
und ein gleichzeitiger Riickgang der Zahl der Betriebe mit Betriebsrat, ein 
Prozess mit dem u.a. die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes 2001 be
griindet wurde. Zugenommen hat auf der Basis des Beschaftigungsforde
rungsgesetzes von 1995, das 2001 durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz 
modifiziert wurde, allerdings der Umfang der befristeten Arbeit, was faktisch 
zu einer Aushebelung des gesetzlichen Kiindigungsschutzes fuhrt. Insgesamt 
kann aber aus einer arbeitsrechtlichen Sicht nicht von einer Transformation 
der Arbeitsbeziehungen gesprochen werden. Der politische und okonomische 
Druck auf das tradierte System der Arbeitsbeziehungen hat deutlich zuge
nommen und die Erosionsprozesse an den Randern des Systems haben sich 
signifikant verstarkt. N ach wie vor regeln aber nationales Arbeits- und Sozial
recht die Vernutzungsbedingung der Arbeitskraft. Es hat zwar tiber die trans
nationalen Unternehmen eine Internationalisierung def Wertschopfungsket
ten in der industriellen Produktion und damit ein wirksamer Angleichungs-
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prozess stattgefunden, wie auch die vorliegenden arbeitssoziologischen Un
tersuchungen iiber die Produktionsarbeit zeigen, aber trotzdem sind Arbeits
und Sozialrecht bis heute national gefasst geblieben.3 Diese nationale Basis 
der Wertschopfung zeigt sich in unterschiedlichen nationalen Arbeitsproduk
tivitaten und entsprechend unterschiedlichen Lohnstiickkosten. 
Aus der franzosischen Regulationstheorie ist die Vorstellung entnommen, es 
habe sich im Anschluss an den Typus def fordistischen Massenproduktion 
ein neues postfordistisches Produktionsmodell durchgesetzt (Dorre 2002). 
Damit verbunden ist eine Sicht des FlachentarifVertrages, def diesen als ar
beitsrechtliche Normierung eines spezifischen Produktionsmodells und dem 
damit verbundenen idealtypischen Arbeitsverhaltnis ("N ormalarbeitsverhalt
nis") versteht. Mit der Auflosung des traditionellen Produktionsmodells wird 
dem entsprechenden arbeitsrechtlichen Regulierungstypus gleichsam der Bo
den entzogen - ein Prozess, der als Krise des (mann lichen) Normalarbeitsver
haltnisses in den Sozialwissenschaften relativ intensiv diskutiert wurde und 
wird. Die tarifpolitische Aufgabe der Gewerkschaften besteht in dieser Sicht 
darin, einen neuen Typus eines FlachentarifVertrages mit der Unternehmersei
te zu entwickeln, der den arbeitsrechtlichen und leistungspolitischen Anfor
derungen des neuen Produktionsmodells besser entspricht als der Typus des 
tradition ellen FlachentarifVertrages. Zu den zentralen inhaltlichen Neuorien
tierungen eines solchen TarifVertrages gehoren dann flexiblere Arbeitszeit
normen, eine starkere Leistungs- und Ergebnisorientierung in den Entgeltsy
stemen, Sonderregelungen fur einzelwirtschaftliche Krisen, eine gri:iiSere 
"Lohnspreizung" im Entgeltsystem, insbesondere nach un ten, tarifVertragliche 
Offnungsfenster fur betriebliche TarifVertrage im Rahmen eines Flachentarif
vertrages und gemeinsame Tarifnormen fur Arbeiter und Angestellte. Auf den 
ersten Blick kann diese knappe Skizze der neuen Anforderungen an die Mo
dernisierung der FlachentarifVertrage plausibel erscheinen, sie entspricht auch 
den tarifpolitischen Auseinandersetzungen spatestens nach 1993. In den letz
ten 10 Jahren wurden, um den FlachentarifVertrag ais tarifpolitische Instituti
on zu halten, die skizzierten neuen Anforderungen zunehmend beriicksich
tigt. Den Riickgang der Tarifbindung hat das nicht aufgehalten. Ob es ihn 
verlangsamt hat, ist eine offene Frage. Diese Veranderungen wurden in den 
Gewerkschaften ganz iiberwiegend als unbefriedigend empfunden. Einmal 
waren sie eindeutig mit Lohnsenkungsprozessen und einer AufWeichung ta
rifVertraglicher Normen durch betriebliche Regelungen verbunden. Zum 

3 Einen ersten Einbruch in das System der deutschen Arbeitsbeziehungen markiert der Tarif
vertrag iiber das 5000 x SOOO-Modell bei VW. Hier werden die Arbeitnehmer bei Qualitats
mangeln zur kostenlosen Nacharbeit verpflichtet. Das heiGt, das ein Teil des unternehmeri
schen Risikos auf die Arbeitnehmer verlagert wird. Diese werden auch fur das Arbeitsergeb
nis verantwortlich gemacht. Das widerspricht der Tradition des deutschen Arbeitsrechts. 
Siehe dazu Biernacki (1997). 
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zweiten wird die zunehmende Verbetrieblichung der Tarifpolitik von den be
troffenen Betriebsraten als Uberbelastung empfunden. 2um dritten ist die 
Unzufriedenheit der Gewerkschaftsmitglieder mit den Ergebnissen der Tarif
auseinandersetzungen gewachsen. "Betriebliche Biindnisse fur Wettbewerbs
fahigkeit schiitzen die Beschaftigten (00') nicht vor den Kraften des Marktes 
sondern intensivieren sie [diese Krafte M.W. J und erh6hen damit wiederu~ 
mittelfristig den Druck auf die Beschaftigungssicherheit" (Rehder 2002, 101). 

2. Effekte des 

Auch wenn diese Skizze def neuen Anforderungen an die FlachentarifVertrage 
auf den erst en Blick plausibel erscheinen mag, so ist sie analytisch nicht 
iiberzeugend. Erstens ist es fragwiirdig, ob tatsachlich von einem bereits er
folgten Ubergang in ein neues Produktionsmodell gesprochen werden kann 
bzw. ob die breit behauptete, aber durchaus kontrovers diskutierte Periodisie
rung zwischen einem fordistischen Produktionsmodell oder in einem gesell
scha~stheoretischen Rahmen von einem fordistischen Akkumulationsregime 
zu emem postfordlstrschen Akkumulationsregime bzw. einem entsprechen
den Produktionsmodell in sich konsistent und theoretisch sinnvoll ist. Dabei 
geht es nicht darum, die erheblichen Veranderungsprozesse sowohl in der 
Organisation der Lohnarbeit als auch im Verhaltnis von Unternehmen und 
Betrieben herunterzuspielen, sondern urn die Frage, ob sich diese Verande
rungsprozesse mit einem derart einfachen Schema klassifizieren lassen. 
Die Feststellung einer Entsprechung von fordistischem Produktionsmodell 
und der arbeitsrechtlichen Institution des FlachentarifVertrages ist falsch. Sie 
stimmt schon historisch nicht, da sich F1achentarifVertrage schon lange vor 
der Verallgemeinerung eines fordistischen Produktionsmodells - sofern es das 
in Deutschland vor 1950 iiberhaupt gegeben hat (Wellhoner 1996) - durch
setzen konnten. Der FlachentarifVertrag als Institution ist in Deutschland 
unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg und in den ersten Jahren der Weimarer 
Republik entstanden und wurde in den 1950er Jahren weiter ausgebaut. Mit 
dem Betriebsverfassungsgesetz von 1952 wurde allerdings auch der fur das 
deutsche System def Arbeitsbeziehungen kennzeichnende Dualismus von be
trieblich handelnden Akteuren, also Betriebsraten und iiberbetrieblich agie
renden Gewerkschaften fixiert (siehe dazu Artus 2001). Mit der Institution 
des F1achentarifvertrages ist gemeint, dass zwischen einer Gewerkschaft und 
ein~m Arbeitgeberverband ein fur die Unternehmen einer Branche geltender 
TanfVertrag geschlossen wird. Dieser FlachentarifVertrag regelt ein fur aIle Un
ternehmen im Geltungsbereich des T arifVertrages verbindliches Arbeitsko
stenniveau und entzieht damit erstens diesen Arbeitskostenstandard weitge
hend def Konkurrenz zwischen den Unternehmen. Die Unternehmen kon
kurrieren daher nicht mehr urn niedrigere tarifliche Arbeitskosten. Sie entla-
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sten sich damit auch von damit verbundenen betrieblichen Auseinanderset
zungen. 2um zweiten fixiert der FlachentarifVertrag ein in Verbindung mit 
dem Betriebsverfassungsrecht allgemein geltendes System der Arbeitsbezie
hungen von Kapital und Arbeit auf def betrieblichen Ebene. In diesem Sy
stem treten die betrieblichen Akteure zwar als handelnde Individuen auf, aber 
ihr betriebliches Handeln findet in einem gesellschaftspolitisch von Gewerk
schaften und Arbeitgeberverbanden regulierten Rahmen statt, der zudem ge
setzlich flankiert ist, in erster Linie durch das T arifVertragsgesetz, in zweiter 
Linie durch das geltende Arbeits- und Sozialrecht, einschlieRlich des Betriebs
verfassungs- und Personalvertretungsrechts. 2um dritten findet in der Institu
tion des FlachentarifVertrages eine gesellschaftlich verallgemeinerte Lohnfin
dung, also eine lohnpolitische Bewertung von verausgabter Arbeit4 statt. D.h. 
betrieblich durchsetzbare Abweichungen des Lohniveaus fur einzelne Arbei
ten nach oben oder nach unten werden zugunsten eines tarifVertraglich fixier
ten Lohnniveaus vermieden, das von den handlungsfahigen, streikmachtigen 
Belegschaften starker gepragt wird. Insofern wirkt der FlachentarifVertrag auch 
als eine Institution "solidarischer" Lohnpolitik (Schulten 2002). Andererseits 
wird der Regionalisierung von Lohnniveaus entgegengewirkt und die Wirkun
gen regional verschiedener Arbeitsmarkte auf das Lohnniveau werden abge
schwacht. Zum vierten konnen gerade durch den FlachentarifVertrag die 
Nomina1l6hne in konjunkturellen Krisensituationen nach unten starr bleiben 
und in einer labilen kapitalistischen Geldwirtschaft als Geldlohnanker wirken, 
der eine Deflation verhindern kann (dazu Stiitzel1981, Heine/Herr 1999). 
Diese verschiedenen 6konomischen und sozialen Funktionen des Flachenta
rifVertrages basieren politisch auf einer korporativen Konstellation. Gewerk
schaften, Unternehmensverbande und Staat haben sich auf eine kollektive 
Regelung der Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen verstandigt. Durchsetzbar 
waren die grundlegenden Strukturen dieses Systems nach 1918 und nach 
1945, also in durch verloren gegangene Kriege gepragten Situationen politi
scher Schwache der Kapitalseite und dazu im Vergleich relativer Starke def 
deutschen Arbeiterbewegung. 1918 und nach 1945 konnte das politische 
Fundament fur das kollektive Arbeitsrecht und die Institution des FIachenta
rifVertrages auch deshalb durchgesetzt werden, weil es sich um politische 2u
gestandnisse handelte, auch urn weitereichenderen gesellschaftspolitischen 
Konzepten der Gewerkschaften wie Vergesellschaftung der Schlusselindustrien 

4 Es ist eine spannende Frage, ob der Lohn der Preis der Arbeit oder der Preis der Arbeitskraft 
darstellt. Marx argnmentierte, dass es eine Mystifikation der Lohnform sei, dass der Lohn als 
Bezahlung der verausgabten Arbeit erscheine (Marx 1972: 5591). In der Konzeption der "so
lidarischen Lohnpolitik" findet hktisch eine Orientierung an den Reproduktionskosten der 
Arbeitskraft statt. Die Marxsche Fassung des Lohnes als Preis der Reproduktionskosten der 
Ware Arbeitskraft gilt flir die Arbeitskraft als "Ware"_ Wird die Arbeitskraft durch TarifVer
trage und Sozialversicherung "dekommodifiziert", so ist fur die Entwicklung des Lohnes 
nicht mehr ausschlieElich der Arbeitsmarkt zustandig (siehe dazu Wendl 2001). 
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und wirtschaftsdemokratische Steuerung die Spitze zu nehmen. 
Die Durchsetzung des westdeutschen Modells des kollektiven Arbeitsrechts 
in den neuen Bundeslandern basierte ebenfalls auf einer einmaligen histori
schen Konstellation. Okonomisch, weil zusammen mit den Gewerkschaften 
eine propagandistisch iiberhahte "soziaIe" Marktwirtschaft durchgesetzt wer
den soUte und wei! es noch keine ostdeutschen Unternehmer mit explizit 
ostdeutschen Unternehmensinteressen gab, politisch weil die Durchsetzung 
des Modells Westdeutsch!and nicht von harten Auseinandersetzungen zwi
schen Kapital und Arbeit iiberiagert werden soUte. 
Gerad~ diese spezifisch deutschen l1i'storischen Faktoren bei der Entstehung 
und Ubertragung des kollektiven Arbeitsrechts machen es ausgesprochen 
problematisch, die Institution des FlachentarifVertrages mit einem bestimm
ten Produktionsmodell zu verbinden. In der Regulationstheorie wird neben 
dem Wohlfahrtsstaat das Lohnverhaltnis ais spezifische Vermittlungsform von 
Produktion und Konsumtion und damit ais Erklarung fur eine beschleunigte 
Akkumulation im Rahmen des fordistischen Akkumulationsregimes verstan
den (Aglietta 2000, Lipietz 1985). Diese Sicht ist zu funktionalistisch. 1m 
Grunde geht sie analog mit einem lohnpolitisch fundierten einfachen Nach
fragekeynesianismus: steigende Nachfrage fuhrt zur weiteren Expansion der 
Produktion. Die expansive Lohnentwickiung wurde maglich auf der Basis be
stimmter institutioneller Regelungen und ihrer politis chen Stabilitat. Als die 
Bundesbank 1975 vor dem Hintergrund der Konjunkturkrise 1974/75 mit ei
ner rigiden Zins- und Geldpolitik versuchte, die Inflation zu bekampfen, 
wurde ein bis dahin funktionierendes institutionelles Arrangement aufgekiin
digt - mit der Foige steigender Arbeitslosigkeit und tarifpolitisch geschwach
ter Gewerkschaften. Lohn- und Fiskalpolitik kannen fur sich genommen die 
restriktiven Wirkungen einer harten Stabilitatspolitik der Zentralbank nicht 
kompensieren. Die Tarifpolitik hat bis 1974 die Maglichkeiten ausgeschopft, 
die Fiskal- und Geldpolitik ihr gelassen hatten, sie blieb aber auch da die 
"abhangige Variable" des Akkumulationsprozesses (Marx). Bei Vollbeschafti
gung konnten entsprechend hahere Lahne durchgesetzt werden. Der Fall der 
gesamtwirtschaftlichen Lohnquote und die nachlassende Bindungswirkung 
der FlachentarifVertrage ist sehr viel starker auf ein grundlegend verandertes 
Konzept der Fiskal- und der Geldpolitik zuriickzufuhren als auf den Uber
gang zu einem "postfordistisch" veranderten Produktionsmodell. Auch ist ein 
postfordistisches Produktionsmodell mit den FlachentarifVertragen ohne 
Probleme vereinbar. 

3. Tarifpolitik und Lohnkosten 

Die neoklassische Behauptung zu hoher Arbeitskosten in Deutschland ist in 
gesamtwirtschaftlicher Hinsicht falsch. Gemessen an der Entwicklung der Ar-
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beitsproduktivitat, d.h. gemessen an den Lohnsttickkosten hat sich die inter
nation ale Wettbewerbsposition in den SOer und 90er Jahren Iohnkostenbe
dingt verbessert. Der kosten- und verteilungsneutrale Spie!raum einer prod uk
tivitatsorientierten Tarifpolitik (der mit der Meinhold-Formel bestimmt wird: 
verteilungsneutral sind Reallohnsteigerungen im Umfang des Produktivitats
zuwachses) wurde in den vergangenen 25 Jahren in der Regel unterschritten 
und nur in wenigen Jahren ausgeschapfi: oder sogar iiberschritten (Wendl 
1997). Die Entwicklung der Lohnquote fur den Zeitraum von 1982 bis 2002 
verdeutlicht diese Entwickiung. Insofern ist aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 
die Begriindung der Gewerkschaften fur eine moderate Tarifpolitik, so wie 
wir sie seit 1995 mehrfach erlebt haben, nicht nachvollziehbar. 
In den 90er Jahren kam es schrittweise zu einer Auflosung der traditionellen 
gewerkschaftlichen Lohntheorie, die in den 70er Jahren noch durch das Kon
zept einer solidarischen Lohnpolitik bzw. von der "Nachfragetheorie" des 
Lohnes gepragt war. Diese Auflosung erfolgte von zwei Seiten. Einmal makro
okonomisch: die sich Anfang def SOer Jahre verfestigende Massenarbeitslo
sigkeit reduzierte die tarifpolitische Konfliktfahigkeit. Zugleich setzte sich mi
krookonomisch eine "Kostentheorie" des Lohnes durch, die dazu fuhrte, dass 
zunehmend def Lohn als Preis des Faktors Arbeit verstanden wurde. Damit 
war der Ubergang zur neoklassischen Grenzproduktivitatstheorie des Lohnes 
flieJSend geworden. Keynesianisch oder marxistisch begriindete Lohntheorien 
wurden in den innergewerkschaftlichen Diskussionen weitgehend an den Rand 
gedrangt. Gesellschaftstheoretisch begriindete Konzepte galten Anfang def 90er 
Jahre ais "ideologieverdachtig". Die Intervention von Oskar Lafontaine und 
Heiner Flassbeck in die Tarifbewegung 1999, mit der sie die klassische Mein
hold-Formel fur die Tarifdiskussion aktualisierten, blieb eine Episode, die mit 
dem Riicktritt Lafontaines zu Ende ging. Dass im 1. Halbjahr 2002 trotz der 
Rezession Lohnsteigerungen oberhalb des kostenneutralen Verteilungsspiel
raums der Meinhold-Forme! durchgesetzt werden konnten, ist auf den Druck 
in den Betrieben zuriickzufuhren. Dieser ist einerseits auf die Enttauschung, 
dass der relative Lohnverzicht 2000 und 2001 beschaftigungspolitisch keine 
Ergebnisse gebracht hatte, andererseits auf die Erfahrung von Reallohnverlu
sten in diesem Zeitraum zuriickzufuhren. Dahinter steht kein konzeptionell 
durchdachter Paradigmenwechsel in der Lohnpolitik. 
Fiir die Globalisierungs- oder Lohnkostenthese gibt es keine makroakonomi
schen Belege. Die Argumentation des Ifo-Instituts kann nicht iiberzeugen, da 
es sich mit seinem Argument der iiberdurchschnittlich hohen absoluten Ar
beitskosten im verarbeitenden Gewerbe (Ifo, 2002b) explizit von der Beriick
sichtigung der Arbeitsproduktivitat abgrenzt und damit die Entwicklung der 
Lohnstiickkosten ais Gradmesser der Wettbewerbsposition ablehnt.5 

Die Grenzproduktivitatstheorie des Lohnes sieht Lahne gnmdsatzlich als absolute Reallohne 
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Lohnstiickkosten reflektieren dagegen den Unterschied von Lohnkosten und 
Arbeitspwduktivitat bzw. Wertschopfung. Diese Sicht wiederum ist kompati
bel mit der Arbeitswerttheorie aus marxistischer oder ricardianischer Perspek
tive. Dass es aus einzelwirtschaftlicher Sicht Arbeitskostenprobleme unstreitig 
gibt, ist in einer Konkurrenzwirtschaft eine Selbstverstandlichkeit. Der Fla
chentarifVorrang solI gerade verhindern, dass diese Arbeitskostenprobleme 
rUckwartsgewandt durch Lohndumping und nicht durch Innovation bewal
tigt werden. Als sich nach den einschIagigen Untersuchungen des DIW und 
des Ifo-Instituts (DIW 1996, 1998, 1999, Ifo 1996) die behaupteten Standort
nachteile als Standortvorteile erwiesen, wurde die argumentative Ebene ge
wechselt. 1m Visier der Kostensenker waren nicht mehr die ausbezahlten 
Geldlohne, sondern die sog. Lohnzusatzleistungen oder Lohnnebenkosten. 

"Die auf das Entgelt fur geleistete Arbeit bezogenen Personalzusatzkosten fuhren auch in die lr
re, wenn auf ihren steigenden Anteil zusatzlich zum Anstieg der Lohnstuckkosten hingewiesen 
wird. Diese werden berechnet, indem die Bruttoeinkommen auf das reale Sozialprodukt bezogen 
werden. In den Bruttoeinkommen und damit in den Lohnstuckkosten sind die Personalzusatz
kosten schon enthalten. Ebenso ist das Argument kurzer effektiver Jahresarbeitszeiten zusatzlich 
zu dem Lohnstuckkostenargument redundant. Auch die effektive Jahresarbeitszeit ist in der Be
rechnung der Lohnstuckkosten enthalten. Anders ausgedruckt: Bei einer Argumentation mit den 
effektiven Stundenkihnen muss entsprechend die Stundenproduktivitat der Arbeit berucksichtigt 
werden." (DIW 1998: 99) 

Aus einer einfachen Unkenntnis einschlagiger makrookonomischer GroBen 
wurde ein zentrales Argument, insbesondere fur die politische Okonomie des 
Dritten Weges (Hombach 1998). Die Symmetrie von Angebots- und Nach
fragepolitik wurde so verstanden, dass sinkende Lohnnebenkosten die Ange
botsbedingungen verbesserten und wegen sinkender Sozialbeitrage und Steu
em steigende Nettolohne die Nachfrage stimulieren wiirden. Der Offentliche 
Konsum und die nachfrageunterstiitzende Umverteilung der Sozialversiche
rung zugunsten niedriger Markteinkommen wurden in dieser Sicht einfach 
ignoriert. In den Gewerkschaften wurde diese Sicht popular, weil sie in gera
dezu genialer Einfachheit eine zuriickhaltende und damit wettbewerbsorien
tierte Bruttolohnpolitik mit steigenden Nettolohnen zu kombinieren ver
sprach. (siehe dazu: Wendl 1999) 
Der entscheidende Ansatzpunkt fur die Erosion der T arifpolitik war auch 
nicht die Flucht aus einem bestimmten TarifVertrag in tariflose Verhaltnisse. 
Der Ausgangspunkt dafur war die Flucht aus einem FIachentarifVertrag mit 
relativ hohem Arbeitskostenniveau in einem FlachentarifVertrag mit niedrige
rem Arbeitskostenniveau. Diesem Vorgang vorausgegangen war aber ein an
derer Prozess: Eine Neujustierung des Verhaltnisses von Unternehmen als Ort 

und nicht ais Lohnstuckkosten. Deshalb sind fur die Allokation des Faktors Kapital die ab
soluten Lohnkosten ausschlaggebend. Dahinter steht das Paradigma von Kapitalismus ais 
Tauschwirtschaft, in dem sich Kapital und Arbeit entsprechend ihrer absoluten realen Ko
sten substituieren. 
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der Entscheidung zum Betrieb als Ort der ausfuhrenden Produktions- oder 
Dienstleistungsarbeit.6 Das ermoglichte erst die formelle Verselbstandigung 
von Betrieben und ihre Zusammenfassung in arbeitsorganisatorische Einhei
ten, die unter einen anderen, kostengiinstigeren T arifVertrag passten. In der 
Regel ist der Wechsel in einen anderen TarifVertrag auch kostengiinstiger als 
der Wechsel in einen formal tariflosen Zustand, da nach §623a BGB und 
dem Umwandlungsrecht die alten TarifVertrage weitergelten, sofern sie nicht 
durch einen neuen T arifVertrag ersetzt werden. 

4. Die Erosion des H::l!rn!pn1 - zwei K""~'",O<"'" 

Die Krise und schrittweise Auflosung des Flachentarifirertragssystem III 

Deutschland konnen daher weder aus der Lohnkosten- oder Globalisierungs
these oder aus einer def Varianten der Transfofmationsthese befriedigend er
klart werden. Die Internationalisierung okonomischer Beziehungen gibt auch 
nur den Rahmen ab, innerhalb dessen die Akteure der Arbeitsbeziehungen 
handeln. Bei der Erosion des FlachentarifVertrages handeln Unternehmen 
bzw. ihre Verbande und die Gewerkschaften. Sie versuchen damit auf veran
derte Rahmenbedingungen zu reagieren. Bestimmte Reaktionen hatten auch 
anders ausfallen konnen und dann zu anderen Folgen gefuhrt.7 Das 5011 an 
zwei Beispielen illustriert werden. 

4.1 Der Offentliche Dienst 

Bereits 1993 geriet das TarifVertragssystem des Offentlichen Dienstes, genauer 
der BundesmanteltarifVertrag fur Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und 
Betriebe (BMT-G II) unter Druck, wei! zunachst in Nordrhein-Westfalen 
kommunale Nahverkehrsunternehmen aus dem kommunalen Arbeitgeber
verband austraten bzw. mit Austritt drohten und die Mitgliedschaft in den 
Arbeitgeberverbanden des privaten bzw. halbOffentlichen Nahverkehrs an
kundigten. Den politisch-okonomischen Rahmen fur diese Entscheidung bil
dete die durch europaisches Recht angekiindigte Deregulierung des offentli
chen Nahverkehrs, die das europaweite Ausschreiben von Nahverkehrslinien 
verlangt. Obwohl die angekiindigte Richtlinie bis heute nicht in Kraft getre
ten ist, reagierten die kommunalen Nahverkehrsunternehmen sehr friihzeitig 
auf die Ankiindigung eines zukiinftigen Preiswettbewerbs zwischen kommu-

6 Siehe dazu als Problemfixierung bereits 1969 Raiser (1969). Fur die daraus resultierenden 
Erfassungsprobleme im System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Voy (2001). 

7 Es geht hier urn den Zusammenhang von strukturellen polit-okonomischen Veranderungen 
und dem darauf reagierenden politis chen Handeln. Die sozialen Akteure der Gewerkschaften 
haben anders ais in den 80er Jahren mit dem Kampf urn Arbeitszeitverkurzung in den 90er 
Jahren mit def Anpassung durch Lohnsenkung geantwortet. Das war nicht zwingend: Dazu 
hatte es Alternativen gegeben. 
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nalen und privaten Verkehrsunternehmen. Die zustandigen Gewerkschaften 
tHV (heute ver.di) und GdED (heute Transnet) reagierten damit, dass sie zu
satzIich zu den bestehenden Tarifvertragen eine im Lohnniveau deutlich ab
gesenkte zweite Lohnebene fur neu eingestelltes Fahrpersonal vereinbarten 
und fur die zum Stich tag der Vertragsanderung bereits Beschaftigten in def 
Regel eine Lohnsicherung durchsetzen konnten. Da es sich bei dem betroffe
nen Fahrpersonal sozialrechtlich urn Arbeiter und Arbeiterinnen handelte, 
die Eingruppierung kommunaler Arbeiter innerhalb des Tarifvertragssystems 
im offentlichen Dienst aber nicht bl:mdesweit, sondern Iandesbezirklich gere
gelt wird, stellte sich die Aufgabe einer bundesweiten Koordinierung eines re
gional durchaus unterschiedlichen Absenkungsprozesses. Ein tarifpolitisches 
Handikap der OTV war dabei die Regionalisierung der T arifverhandlungen 
fur den kommunalen Nahverkehr und die Flughafengesellschaften. sie fuhrte 
je nach Handlungsstarke der regionalen Gewerkschaftsleitungen zu entspre
chend differenzierten Lohnniveaus in den neuen Tarifvertragen mit abgesenk
ten Lohniveau. An der nochmaligen Zentralisierung der Tarifverhandlungen 
war der geschaftsfuhrende Hauptvorstand eher desinteressiert. Er war damit 
einverstanden, dass der organisationspolitisch relativ starke OTV-Bezirk 
Nordrhein-Westfalen II dadurch zwangslaufig in eine tarifpolitische Vorreiter
rolle gedrangt wurde. Die handlungspolitisch schwachen OTV-Bezirke schaff 
ten es aber nicht, das NRW-Tarifniveau zu erreichen. Erschwerend kam die 
Tarifkonkurrenz zwischen OTV (ver.di) und GdED (Transnet) hinzu. Trans
net versuchte durch kostengiinstigere Tarifvertrage den Bahnbusnachfolgege
sellschaften eine bessere Wettbewerbssituation zu verschaffen (clazu Wendl 
1998). Zwischenzeitlich hat der OTV-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen ei
nen Sparten-Tarifvertrag fur den kommunalen Nahverkehr mit dem Kommu
nalen Arbeitgeberverband ausgehandelt, dessen Inkrafttreten mit dem gleich
zeitigen Inkrafttreten des Tariftreuegesetzes verbunden wurde.8 Das Tarif 
treuegesetz wurde im April 2002 yom Bundestag verabschiedet und scheiterte 
im Juli 2002 im Bundesrat. Trotzdem ist dann dieser Spartentarifvertrag, 
wenn auch befristet in Kraft gesetzt worden, urn die Vorbereitung kommuna
ler Nahverkehrsunternehmen auf einen offenen Preiswettbewerb zu erleich
tern. Im wesentlichen geht es dabei urn das Absenken der Personalkosten auf 
eine mittlere Ebene zwischen dem Arbeitskostenniveau der alten T arifvertrage 
und dem Arbeitskostenniveau privater Verkehrsunternehmen. 

8 Mit dem Tariftreuegesetz sollte die Anwendung des "reprasentativen" TarifVertrages in der 
Nahverkehrsbranehe durehgesetzt werden. Das ware angesiehts der Bedeutung des kommu
nalen Nahverkehrs dann dieser Sparten-TarifVertrag gewesen. Dadurch ware aus dem Spar
ten-TV komrnunaler Nahverkehr ein BranchentarifVertrag fur den Offentliehen Nahverkehr, 
also fur private und kommunale Anbieter geworden, der das bisher vorherrschende Lohnko
stendumping ausgesehlossen hatte. Aueh wenn dieses Vorhaben vorlaufig geseheitert ist, 
handelt es sich dabei urn eine durchdaehte tarifpolitisehe Konzeption und eben nieht um 
pragrnatische Anpassungsprozesse nach unten. 
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Bereits im Jahr 2000 hatte die OTV einen Sparten-Tarifvertrag fur kommuna
Ie Unternehmen der Ver- und Entsorgung (Energie- und Wasserversorgung, 
Abfallwirtschaft) d. h. fur Stadtwerke in Rechtsform ausgehandelt, 
der in cler Regel zum 1.4.2002 in Kraft getreten ist. Anfang der 90er Jahre wa
ren die Verhandlungen zu diesem Tarifvertrag als Pilotprojekt fur die Reform 
der T arifvertrage des offentlichen Dienstes insgesamt aufgenommen worden. 
Als im Juni 1998 die yom Bundestag beschlossene Deregulierung und Libera
lisierung des deutschen Energiemarktes in Kraft trat, wurde aus dem ur
spriinglichen Pilottarifvertrag fur den Offentlichen Dienst ein wettbewerbsori
entiertes T arifvertragssystem fur die Energiebranche. Es sollte den Stadtwer
ken ausreichende Wettbewerbsbedingungen gegeniiber den privaten Energie
unternehmen bieten. Deshalb wurden einige Besonderheiten des tradierten 
offentlichen T arifrechts (Kiindigungsschutz, familienbezogene Einkommens
bestandteile) aufgegeben und flexiblere Arbeitszeitregeln und eine Leistungs
orientierung im Entgeltsystem akzeptiert. Diese Zugestandnisse, die den Spar
ten-Tarifvertrag N ahverkehr ebenfalls kennzeichnen, sind nicht ausschlieRlich 
durch den Druck der Arbeitgeberseite zu erklaren. Auch von Seiten der ver
handelnden Gewerkschaft besteht das massive Interesse, kommunale Unter
nehmen des Nahverkehrs, der Energiewirtschaft und der Abfallwirtschaft im 
Tarifvertragssystem des Offentlichen Dienstes zu halt en, urn mindestens die 
jahrlichen Entgelttarifverhandlungen gemeinsam oder wenigstens zeitlich syn
chron fuhren zu konnen, da sich in diesen Organisationsbereichen die groRe 
Mehrheit der streikfahigen Betriebe befindet. Aus den gleichen Grunden war 
die OTV auch bei den kommunalen Flughafengesellschaften bereit, weitge
hende tarifpolitische Zugestandnisse zu machen, urn deren Mitgliedschaft in 
den kommunalen Arbeitgeberverbanden zu erhalten. 
Spatestens seit Anfang der 90er Jahre befindet sich der Offentliche Dienst in 
einem weitreichenden und Iangst noch nicht abgeschlossenen Umbruchspro
zess. Er zerfallt, wenn es aus polit-okonomischer Sicht analysiert wird, in ei
nen (den noch weitaus groReren) TeiI, der hoheitliche Aufgaben hat und aus 
dem Steuerauflzommen finanziert wird und einen T eil, der aus staatlichen, 
kommunalen und "halbOffentlichen" Unternehmen besteht, def im Wettbe
werb mit privaten Unternehmen steht und sich iiber die erloste Preise fur 
Produkte und Dienstleistungen finanziert. Entgegen der innergewerkschaftli
chen Mehrheitsmeinung handelt es sich bei den Bundestarifvertragen des of 
fentlichen Dienstes nicht urn Flachentarifvertrage im klassischen Sinn, ob
wohl sie im Wortsinn fur die Flache der Bundesrepublik Deutschland gelten. 
Ihnen fehit gerade die Funktion, dass sie im Wettbewerb stehenden Unter
nehmen einen gemeinsamen Arbeitskostenrahmen setzen. In def Typologie 
der Tarifvertrage formuliert, handelt es sich urn Haus- und Firmentarifvertra
ge fur den Offentlichen Sektor in Deutschland. Ab dem Zeitpunkt, in dem 
Teile dieses Sektors aus def Perspektive der "Bekampfung des Protektionis-



550 Michael Wend1 

mus im offentlichen Auftragswesen" (Cecchini 1988) in einem politisch 
durchgese'tzten Wettbewerb mit privatkapitalistischen Unternehmen geschickt 
werden, werden die Arbeitskosten zu einem Wettbewerbsfaktor. Auf dem 
Energiemarkt ist das wenig problematisch, da das Arbeitskostenniveau des 
TarifVertragssystems des offentlichen Dienstes geringfugig niedriger ist als das 
Arbeitskostenniveau der T arifVertrage der privaten Energiewirtschaft. 1m of
fentlichen Nahverkehr, in der Abfallwirtschaft und im privaten Dienstlei
stungssektor sind dagegen die Niveauunterschiede zwischen dem offentlichen 
Dienst und privaten Unternehmen. ,beachtlich, sie liegen zwischen 20 und 
35%. In dieser Konstellation versucht der Bundesvorstand von ver.di das T a
rifVertragssystem im offentlichen Dienst dadurch zu retten, dass die T arifVer
trage insgesamt angepasst werden, und zwar in Richtung des Sparten
TarifVertrages Ver- und Entsorgung. 
Dieser Versuch ist schon heute zum Scheitern verursacht, weil er die Wett
bewerbsprobleme bestimmter offentlicher Unternehmen nicht lost, anderer
seits fur den Teil des offentlichen Sektors, der nicht dem Wettbewerb ausge
setzt ist, unnotige tarifrechtliche Zugestandnisse macht. 9 Es wird in der Zu
kunft nicht gelingen, den tradierten TarifVerbund des Offentlichen Dienstes 
zu erhalten, weil sich die Finanzierungsbedingungen und damit auch das Sy
stem der Arbeitsorganisation unterschiedlich entwickeln werden. Aus dieser 
Sicht ist die Entwicklung eines RahmentarifVertrages, dem SpartentarifVertrage 
zugeordnet werden, eher geeignet, den Umbruch im offentlichen Sektor ta
rifPolitisch zu regulieren. Die Kombination von RahmentarifVertrag und 
branchenspezifischen SpartentarifVertragen fur die Sektoren, in denen offent
liche und teiloffentliche Unternehmen im Wettbewerb mit privaten Unter
nehmen stehen, ermoglicht es wichtige T arifuormen (Arbeitszeit, Eingruppie
rungsgrundsatze, Alterssicherung, Entgelterhohungen) gemeinsam, d.h. spar
teniibergreifend festzulegen und die branchenspezifischen Normen in den 
SpartentarifVertragen zu regeln. Damit kann ein flexibles T arifVertragssystem 
geschaffen werden, das politisch zentral gesteuert wird und bei den zentralen 
Tarifnormen auch die Arbeitskampff'ahigkeit biindelt. Dieses Konzept ist zur 
Zeit ver.di-intern nicht mehrheitsfahig, weil die organisations- und streik
schwachen Mitgliedergruppen, insbesondere in der staatlichen und kommu
nalen Hoheitsverwaltung, aber auch in den offentlichen Krankenhausern be
furchten, von der Entwicklung in den organisationsstarken und streikfahigen 
Sparten abgehangt zu werden. Nach wie vor wird auf das tradierte Stellvertre-

9 1m Kern geht es bei dieser Tarifreform urn die Abschaffung des aus dem Beamtenbesol
dungsrecht iibernommenen Alimentationsprinzip das zu familienorientierten Einkommens
regelungen (Kinderzuschlage) gefuhrt hat. Ebenfalls zur Disposition steht der Ausschluss be
triebsbedingter Kiindigungen. Bei langjahriger Beschaftigung eine Regeiung, die angesichts 
des drohenden Zerfalls der iiffentlichen Finanzen durch die Steuerpolitik der rot-griinen 
Bundesregierung noch aktuell werden wird. 
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termodell der Interessenvertretung gesetzt, in dem Nahverkehr und Miillab
fuhr das Riickgrat der Arbeitskampfe bilden. Dieses Stellvertretermodell aber 
ist bereits durch Privatisierung kraftig erodiert und lasst sich nicht wieder her
stellen. 

4.2 Die Metall- und Elektroindustrie 

Die Auseinandersetzung urn die Krise des FlachentarifVertrages in der Metall
und Elektroindustrie beginnt nach der Konjunkturkrise 1993/94, die in 
Deutschland in erster Linie als Standortkrise thematisiert wurde. Bis zu die
sem Zeitpunkt hatte die IG Metall unter dem Arbeitstitel "Tarifreform 2000" 
versucht, eine den Umbruchen in der Arbeitsorganisation ("Jenseits des Tay
lorismus") entsprechende Reform der TarifVertrage im industriellen Sektor zu 
konzipieren. Als nach dem in der IG Metall als verteilungspolitische Nieder
lage wahrgenommenen Tarifabschluss 1994 die Tarifbewegung 1995 mit ei
nem erfolgreichen Arbeitskampf in Bayern abgeschlossen werden konnte, 
wurde die daraus resultierende Lohnerhohung innerhalb der IGM-Fiihrung 
als zu hoch und damit als Gefahrdung des FlachentarifVertrages interpre
tiert.lO Es hatte zwar schon 1993 das intern umstrittene Zugestandnis einer 
betrieblichen Hartefallklausel fur das Tarifgebiet Ost gegeben, aber das galt 
als "ungeliebte ,Krote', die die Gewerkschaft schlucken musste" (Artus 2001, 
S. 133). Die betrieblichen Biindnisse fur Arbeit, die zur inneren Erosion des 
FliichentarifVertrages fuhrten, wurden aber erst auf die betriebs- und unter
nehmenspolitische Tagesordnung gesetzt, nachdem die IG Metall auf ihrem 
Gewerkschaftstag im November 1995 formlich das Angebot eines Biindnisses 
fur Arbeit auf der tarifPolitischen Ebene gemacht hatte. Diese Offerte erfolg
te wider besseres makrookonomisches Wissen, da Klaus Zwickel in seiner 
programmatischen Rede zugleich zustimmend auf die Argumentation des 
DIW, dass Lohnzuruckhaltung in einer internationalisierten Wirtschaft zu ei
nem Abwertungswettlauf fuhre, verwies, urn dem Argument entgegenzuwir
ken Lohnzuruckhaltung bringe Wettbewerbsvorteile (Wendl 1997, DIW 
1996). Dass ein Angebot entgegen der eigenen makrookonomischen Ober
zeugung gemacht wurde, kennzeichnet den Charakter der Offerte als "Kom
promiss". Beide Seiten sollten von ihren Interessenlagen gleichermagen ab
rucken, die IG Metall von ihrer lohnpolitischen Konzeption, die Unterneh
men von ihrer Zuruckhaltung in der Frage der Neueinstellungen. Dieser 
Kompromissvorschlag ist makrookonomisch gesehen aus der Sicht der IG 
Metall inkonsequent. Folgt sie ihrer traditionellen Kaufkrafttheorie des Loh
nes, so fuhrt Lohnzuruckhaltung gerade nicht zur Forderung des Beschafti-

10 Diese Position wurde damals insbesondere von Walter Riester in der internen Debatte ver
treten. Einen miiglichen Hintergrund dafur bildete die sozialwissenschaftliche Beratung der 
IG Metall durch Streeck u. a., siehe dazu Urban (2000). 
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gungsgrades. Nur angebots- oder wettbewerbspolitisch macht diese Offerte 
Sinn. Faktisch zielt sie auf den weiteren Ausbau der Wettbewerbsfahigkeit der 
Unternehmen des Tarifbereichs. Es kam zwar aus politischen Grtinden nicht 
zu dem angebotenem Btindnis fur Arbeit, aber die Tarifpolitik der Lohnzu
riickhaltung wurde in den T arifrunden 1996 - 98 faktisch umgesetzt. Mit die
s~r tarifi?oli~ischen Konzeption wurde zugleich die politische Legitimation fur 
dIe betnebhc~en Btindni~se fur Arbeit geschaffen, die sich in den folgenden 
Jahren ausbreiteten. Ingnd Artus (2001) weist zurecht darauf hin, dass das 
Brtichigwerden der Verzahnung zwischen Gewerkschaft und Betriebsraten die 
Krise des deutschen Tarifsystems verstarkt hat. Das allein aber erklart das 
Funktionie~en un.d die A~sweitung der betrieblichen Btindnisse zur Steige
rung der emzelwirtschafthchen Wettbewerbsfahigkeit nicht. Die IG Metall 
musste diese Btindnisse akzeptieren, weil sie im Rahmen ihres eigenen tarif
politischen Paradigmenwechsels nur konsequent waren. 
Innerhalb der Gewerkschaften wird von den Anhangern dieser wettbewerbs
~rientierten TarifPolitik auch behauptet, dass eine andere, gesamtwirtschaft
I~ch ~n de~ Ausschopfung des Produktivitatsfortschritts orientierte TarifPoli
tik dIe ~anmucht und ?amit die "auiSere Erosion" des FlachentarifVertrages 
noch starker beschleumgt hatte, aber diese Behauptung kann nicht belegt 
werden. Die andere Entwicklung hat gerade nicht stattgefunden. Plausibler ist 
es, . die vera?derte Haltung der Unternehmen und ihrer Verbande im Organi
satlOnsbereich der IG Metall politisch zu erklaren. Innerhalb der Unterneh
merverbande wird die tradierte korporatistische Konstellation in Deutschland 
von einer groiSer gewordenen Stromung abgelehnt, teilweise auch in ihrer 
~ett~ewerbskorporatistischen Modifizierung nach 1995/96.11 Moglicherweise 
1st diese Haltung durch die tarifPolitische Anpassungsbereitschaft der Ge
werkschaften bestatigt worden. Gegentiber schwachen Gewerkschaften werden 
Arbeitgeberverbande tendenziell tiberfltissig. Auf diese Option hat zuletzt 
Franz Traxler (1999: 72) hingewiesen. In den Gewerkschaften selbst ist die ta
rifpolitische und mitbestimmungspolitische12 Anpassung damit zu erkliiren 
versucht worden, dass damit die "gemaiSigten" Krafte im Arbeitgeberlager ge
starkt und die "Hardliner" wie z. B. Hans-Olaf Henkel isoliert werden sollten. 
Die "Hardliner" und Ideologen einer marktradikalen Politik hat diese Anpas
sung offensichtlich weder isoliert noch gar besanftigt. 1m Bundestagswahl
kampf 2002 hat das Unternehmerlager die politische Ablosung der rot
grtinen Regierung massiv betrieben, obwohl es gerade dieser Regierung mit 
der Steuer- und der Rentenreform wesentliche Erfolge verdankt und eine in 
der Spatphase des Konjunkturbooms 2000/2001 ausgesprochen moderate Ta-

11 Dahinter steht bei den groReren Unternehmen die starkere Ausrichtung der Unternehmens
ziele am "shareholder value". 

12 Bertelsm.a~lll StiftungjHans-Bockier-Stiftung (1998), vgl. zur Kritik Deppe/Wendl (1999), zur 
Gegenkntlk Streeck (1999). 

Jenseits des Tarifgitters 553 

rifPolitik entgegen dem tiblichen konjunkturorientierten Verlauf der Lohnpo
litik durchsetzen konnte. 

5. Ausblick 

Zentrale These der Argumentation ist, dass zwar die Umbrtiche in der Ar
beitsorganisation und in den Beziehungen zwischen Unternehmen und Be
trieben die Rahmenbedingungen fur die Krise des deutschen Systems der Fla
chentarifVertrage darstellen, dass aber die "Obersetzung" veranderter Rah
menbedingungen in T arifPolitik eine spezifische Leistung der tarifpolitischen 
Akteure darstellt. Diese Obersetzung ist in den in Frage kommenden Zeit
raumen nicht alternativlos gewesen. Die zweite These lautet: die betroffenen 
Gewerkschaften hier 01V bzw. ver.di einerseits und die IG Metall anderer
seits haben beide suboptimal gehandelt. Dabei befindet sich der offentliche 
Sektor in einem objektiven Umbruchsprozess. Einerseits Verschlankung, an
dererseits Wettbewerbsorientierung und Privatisierung. Die 01V und ver.di 
reagierten und reagieren darauf pragmatisch und schlecht oder nicht koordi
niert. Dies ist auch die Foige davon, dass es keine strategische Diskussion 
tiber die tarifPolitische Gestaltung des offentlichen Sektors gibt. Aus meiner 
Sicht ist die Neugestaltung des Tarifsystems des offentlichen Sektors tiber die 
Kombination eines RahmentarifVertrages mit SpartentarifVertragen aussichts
reicher als eine allgemeine Reform des BAT und der dazugehorenden Arbei
tertarifVertrage. Dieser Weg wird aber vor allem dadurch blockiert, weil er die 
Entwicklung von Arbeitskampffahigkeit fur den hoheitlichen Teil des offent
lichen Sektors und fur bestimmte SpartentarifVertrage - z. B. im Kranken
haussektor - notwendig machen wiirde. Dies wird vermutlich nicht fur reali
sierbar gehalten. Die Erosion des T arifVertragssystems wird daher weitergehen, 
es sei denn, dass sich ver.di auf eine abgestimmte tarifPolitische Strategie fur 
den offentlichen Sektor verstandigen kann. 
In der MetaIl- und Elektroindustrie stellt sich die Situation weniger kompli
ziert dar, als im offentlichen Sektor. 1m Kern handelt es sich auch hier urn 
ein selbstverschuldetes Problem. Da die IG Metall nach wie vor die Tariffiih
rerschaft fur die Gesamtwirtschaft in den Lohntarifpolitik inne hat, hat ihr 
Paradigmenwechsel zur wettbewerbsorientierten Tarifpolitik einen Teil der 
Schwache der Binnenwirtschaft und den dadurch ausgelosten weiten Lohn
druck mit verursacht. Aus Sicht der Tarifpolitik ware es ein Erfolg, wenn die 
IG Metall zu einer kontinuierlichen produktivitatsorientierten TarifPolitik 
kommen wiirde. Sie hat damit im Friihjahr 2002 begonnen. Ob sie diese Li
nie fortfuhren kann, ist gegenwartig vollig offen. Dies kann auch von perso
nellen Entscheidungen tiber die Nachfolge von Klaus Zwickel an der Spitze 
der IG Metall abhangen. Die durch Zwickel initiierte Debatte urn ertragsab
hangige LohntarifVertrage in einem gemeinsamen FlachentarifVertrag beinhal-
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tet das Risiko, dass sich mit der Praktizierung dieses Vorschlags der Flachen
tarifVertrag als arbeitspolitischer Kostenrahmen in einer Branche gleichsam 
von inn en aufli:ist. Neben den damit verbunclenen Folgen findet clann eine 
Verbetrieblichung der Tarifpolitik statt. Aus organisatorischer Sicht ki:innen 
sowohl IG Metal! wie ver.di unter dies en Bedingungen ihre tarifpolitischen 
Auseinandersetzungen nicht mehr erfolgreich fuhren, da sie in der Regel in 
den angeblich "ertragsschwachen"13 Untemehmen schlechter organisiert sind, 
als in den groiSen mitbestimmten Untemehmen. 
In den nachsten Jahren wird - davon unabhangig - die Erosion der Flachen
tarifVertrage zunehmen. Die VorschI~ge der Hartz-Kommission ki:innen - 50-

fern sie umgesetzt werden - eine spiirbare Transformation der Arbeitsbezie
hungen weg von einer tarifrechtlichen Fixierung des Preises der Arbeitskraft 
in Gang setzen, weil sie den bestehenden Niedriglohnsektor ausweiten und 
die tariflichen Niedrigli:ihne zusatzlich unter Druck setzen werden. Die Zu
stimmung der Gewerkschaften zu dem Kommissionsbericht ist nur mit par
teipolitisch motivierter Unterstiitzung der rot-griinen Bundesregierung im 
Wahlkampf zu erklaren. Es besteht die Gefahr, dass mit der Umsetzung der 
Hartz-Vorschlage auch weitergehende Einschrankungen des kollektiven Ar
beitsrechts, z. B. die Lockerung des Kiindigungsschutzes oder eine Neudefini
tion des Giinstigkeitsprinzips des T arifVertragssystem 14 verbunden werden. 
Dann wird sich die Verbetrieblichung und Individualisierung des Tarifrechts 
verstarken. Damit wiirde in Kombination mit MaiSnahmen aus dem Katalog 
der Hartz-Kommission das deutsche Modell der Arbeitsbeziehungen wirksam 
demontiert. In diesem Fall wiirde die Transformationsthese auch empirisch 
bestatigt werden ki:innen. Das ware dann aber auch das Resultat einer Summe 
tarifpolitischer Fehlentscheidungen. 
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PROKLA 130 (Marz 2003): Gewerkschaften .... zur Sonne, zur Freiheit? 

Angesichts von Globalisierung, Standortkonkurrenz und Massenarbeitslosigkeit sind 
die traditionellen Formen der gewerkschaftlichen Interessenvertretung immer fragwiir
diger geworden. Allerdings konnten bisher weder der Dbergang zum Co-Management 
noch die herkammlichen Formen linker Betriebspolitik iiberzeugende Alternativen 
aufzeigen. Auch die Ergebnisse korporativer Politikformen, etwa im Rahmen des 
"Biindnisses rur Arbeit" haben nicht den von manchen erhofften Durchbruch in 
Richtung haherer Beschaftigung gebracht. Gleichzeitig lei den Gewerkschaften an Mit
gliederschwund und sind insbesondere rur jiingere ArbeitnehmerInnen wenig attraktiv. 
Die Gewerkschaften haben Schwierigkeiten, mit veranderten Lebensverhaltnissen und 
Werthaltungen umzugehen: starre Organisationsstrukturen und mangelnde innerorga
nisatorische Demokratie sind se!bst proouzierte Bestandteile der gewerkschaftlichen 
Krise. Die Reaktionen auf diese Situation fallen in einzelnen Landern recht unter
schiedlich aus, sie reichen von Gewerkschaftsfusionen in Deutschland bis zu gewerk
schaftlichen Neugriindungen wie SUD in Frankreich oder den Basisaktivitaten der 
Cobas in Italien. Mit neuen Politikformen bemiihen sich Gewerkschaften um die 
Mobilisierung von Konsumentlnnen, um auf diese Weise Unternehmen zu einer Ver
besserung der Arbeitsbedingungen zu zwingen. Auch sind schon erste Kooperationen 
zwischen Gewerkschaften und globalisierungskritischer Bewegung entstanden. Diese 
Umbriiche und die veranderten gewerkschaftlichen Praxisformen $Ollen auf nationaler 
wie internationaler Ebene untersucht werden. 

PROKLA 131 (Juni 2003): Korrnptes Empire 

Korruption ist ein "System". Dass Korruption mit der Privatisierung affentlicher Ein
richtungen der Boden entzogen werde, hat sich als triigerische Hoffnung erwiesen. 
Korruption hat gerade im Zuge von PrivatisierungsmaiSnahmen eine ausgepragte Rolle 
gespielt, und vor aHem hat sie auch einen Platz im privaten Geschaftsverkehr. Korrup
tion liegt in der Logik der kapitalistischen Sache. Korruption tendiert deshalb immer 
dazu, Politik und Okonomie gleichermaiSen zu durchdringen. Herrschaft wird durch 
Korruption gesichert. 
Durch die Globalisierung sind noch vie! graiSere Freiraume geschaffen worden, in de
nen sich kleine und groiSe Betriiger unreguliert und daher frei-marktwirtschaftlich ent
falten kannen. Die Beispiele der Bilanzbetriigereien aus den USA, die FaIle Enron, 
Worldcom, Xerox, AOL-Time Warner etc. haben selbst Globalisierungsfanatiker und 
eingefleischte N eoliberale aufgeschreckt. 
Zeit rur die PROKLA, nach Bedingungen, Auswirkungen und Lasungsansatzen zum 
Problemkomplex Korruption zu fragen. 

G I, 

"jene, die Almosen geben wollen, mogen nieht an Lellte von 
gesllnden Korpern und Gliedern geben; diese sind ja imstande 
Arbeit zu verrichten, mittels derer sie ihren Lebensunterhalt 
bestreiten konnen." Oohann II, genannt der Gute, 1351) 

Schon im spaten Mittelalter diente die Unterscheidung zwischen arbeitsun
willigen Armen (Bettlern und Vagabunden) und anstandigen Armen, die auf
grund von Krankheit und Schicksalsschlagen def gemeinschaftlichen Fursorge 
unterstanden, zur Festigung def offentlichen Ordnung und Sittlichkeit (Ca
stel 2000). Die gesamte Geschichte des abendlandischen Fursorgewesens ist 
gepragt von der Dialektik zwischen gesellschaftlichen Integrations- und Se
gregationsbemuhungen, wobei der Arbeitszwang sowohl als individual
padagogisches Prinzip ("Strafen und Formen") wie auch als Instrument zur 
allgemeinen Disziplinierung und Kontrolle der erwerbstatigen Bevolkerungs
schichten stets eine zentrale Rolle spielte (Kahrs 1998). 
Auch heute erleben Konzepte, die zum Wohle des Gemeinwesens, des Stand
ortes oder gar der Erwerbslosen sozialstaatliche Leistungen auf die "wirklich 
Bedurftigen" beschranken wollen, auf beiden Seiten des Atlantiks eine er
staunliche Konjunktur. Workfare, verstanden als ein Bunde! von unterschied
lichen Regelungen und Praxen, die die Inanspruchnahme von Sozialhilfe oder 
Arbeitslosenunterstutzung mit rigiden Auflagen (T eilnahme an Beschaftigungs-, 
Weiterbildungs- und ErziehungsmaBnahmen) verknupfen, ist somit keine ge
nuine Erfindung zeitgenossischer Arbeitsmarkt- oder Sozialreformer. Gleich
wohl ist die aktuelle Workfare-Offensive, die sich in fast allen westlichen In
dustrienationen im vielbeschworenen Ubergang zur sog. Informations- oder 
Dienstleistungsgesellschaft beobachten lasst, mehr als ein Ruckfall in vergan
gene Zeit en, kommt sie doch anders noch als in den 70er oder 80er Jahren -
dank def veranderten Leitbilder def "neuen Sozialdemokratie" - unter dem 
Banner der "Modernisierung" sowie dem Versprechen einer erhohten "sozia
len Inklusion" und "gerechteren Verteilung von Lebenschancen" daher. 
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