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Vorwort

Menschenrechte, demokratie und rechtsstaatlichkeit nicht 

nur im eigenen land zu sichern, sondern ihnen zum durch-

bruch in der welt zu verhelfen, sind satzungsgemäße aufga-

ben der konrad-adenauer-stiftung. die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und den arbeitge-

berverbänden, die notwendigkeit freier und unabhängiger 

Gewerkschaften bilden dabei zentrale aspekte unserer 

nationalen und erst recht unserer internationalen arbeit. 

denn freie Gewerkschaften sind ein grundlegender bestand-

teil jeder demokratischen ordnung. die sozialpartnerschaft 

zwischen arbeitgebern und arbeitnehmern ist ein Grundpfei-

ler unserer wirtschaftsordnung, ist ein Grundpfeiler der sozi-

alen Marktwirtschaft. sie zu bewahren, zu fördern und 

zeitgemäß fortzuentwickeln, ist ein schwerpunkt unserer 

arbeit. 

für konrad adenauer war es selbstverständlich, den Ge-

werkschaften im wirtschaftlichen aufbau der bundesrepublik 

deutschland nach dem wiederbeginn nach 1945, nach 1949 

ihren Platz zu sichern und sie für die soziale Marktwirtschaft 

zu gewinnen. dieses selbstverständnis steht ebenso in der 

tradition ludwig erhards.

konrad adenauer hat 1951 vor dem cdu-bundesvorstand 

gesagt: „ich lege besonderen wert darauf, zu den Gewerk-

schaften das gute Verhältnis zu wahren.” worte, die uns, die 

der konrad-adenauer-stiftung auch heute Verpflichtung sind, 

und deswegen möchten wir – Gewerkschaften, arbeitgeber-

verbände und Politik – daran arbeiten, dass unser land die 

herausforderungen der Zukunft besteht.

Mit hans böckler, dem ersten Vorsitzenden des deutschen 

Gewerkschaftsbundes, verband konrad adenauer ein beson-

ders vertrauensvolles Verhältnis. beide kannten sich aus 

dem köln der zwanziger Jahre, der eine Zentrumsmitglied 

und oberbürgermeister, der andere sozialdemokratischer 

stadtverordneter in köln. heftige kommunalpolitische aus-
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einandersetzungen haben beide nicht daran gehindert, 

einander persönliche wertschätzung entgegenzubringen, und 

man hört, dass nach dem Zweiten weltkrieg hans böckler 

und konrad adenauer gelegentlich in einem gemeinsamen 

dienstwagen zu konferenzen fuhren. Man kann gewiss davon 

ausgehen, dass adenauer und böckler dabei Gespräche über 

eine neue ordnung von staat, Gesellschaft und wirtschaft 

geführt haben. Zum tod konrad adenauers würdigte der 

deutsche Gewerkschaftsbund ihn in einer kondolenzadresse 

als einen staatsmann und Politiker, der „sich den anliegen 

der arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften nicht verschlos-

sen hat und stets bereit war, mit den Gewerkschaften über 

soziale und wirtschaftliche Probleme zu sprechen”. 

die Gewerkschaften haben in der bundesrepublik deutsch-

land der nachkriegszeit nach anfänglicher distanz – es gab 

einmal einen Generalstreik gegen ludwig erhards konzept 

von der sozialen Marktwirtschaft – dann sehr bald dazu 

beigetragen, dass diese soziale Marktwirtschaft zu einem 

einzigartigen erfolgsmodell für wirtschaftliche freiheit, 

sozialen frieden und wohlstand werden konnte.

heute – Jahrzehnte später, in einer Zeit, in der unsere 

wirtschafts- und Gesellschaftsordnung durch die Globalisie-

rung der wirtschaft vor neuen herausforderungen steht –  

ist erneut der beitrag der Gewerkschaften gefragt. denn die 

Probleme, vor denen wir stehen, sind groß. wie reagieren 

wir auf die Globalisierung, auf die zunehmende Verflechtung 

der weltweiten wirtschaft? was ist unsere antwort auf den 

internationalen wettbewerbsdruck, dem die deutschen 

unternehmen, dem unser arbeitsmarkt, unsere sozialen 

sicherungssysteme ausgesetzt sind? wo ist der Platz der 

sozialpartner in dieser neuen globalen wirtschaftsordnung 

und welche rolle sollen, welche rolle können insbesondere 

die Gewerkschaften in einer welt spielen, die von zuneh-

mender individualisierung und internationalisierung der 

beschäftigungsverhältnisse geprägt ist?

es geht auch heute um Gerechtigkeit und um solidarität. es 

geht aber ebenso sehr um die stärkung der freiheitsidee, 

des freiheitsgedankens. einer freiheit, die nicht beliebigkeit, 

nicht egoistische rücksichts- und anstandslosigkeit bedeutet, 

sondern die freiheit in Verantwortung bedeutet. der staat 

allein kann nicht alle nöte beheben, er muss gemeinsam mit 

allen gesellschaftlichen Gruppen, den schwächeren, denen, 

die sich zu den Globalisierungsverlierern rechnen oder fürch-

ten, zu ihnen zu gehören, die sicherheit vermitteln, dass sie 

nicht aufgegeben sind und dass niemand chancenlos bleiben 

soll. es reicht nicht, abfindungen zu zahlen oder ein existenz-

minimum zu garantieren; man muss die Menschen aktivieren 

und in die lage versetzen, die sich öffnenden Möglichkeiten 

durch die Globalisierung als chance zu nutzen.

was ist also zu tun, um den Menschen zu vermitteln, dass 

niemand ausgegrenzt wird und isoliert ist? wie überwinden 

wir selbstgenügsamkeit, Pessimismus und Zukunftsangst, 

und wie schaffen wir glaubwürdige motivierende Zukunfts-

perspektiven? wie machen wir die Menschen stark genug, 

damit sie neuen unsicherheiten gewachsen sind und sie die 

neue unübersichtlichkeit einer globalisierten welt meistern? 

wie bilden wir ein langfristiges bewusstsein von der einheit 

der Menschheitsfamilie? davon, dass man solidarität und 

Gerechtigkeit nicht nur für sich selbst beansprucht, sondern 

darin ein universales Prinzip sehen muss und wir es auch 

sehen wollen.

der Vorsitzende des deutschen Gewerkschaftsbundes, 

Michael sommer, hat einmal gesagt: „wir wollen impulse für 

eine Modernisierung dieses landes geben.” und an anderer 

stelle: „der internationale wettbewerb lässt sich nicht mit 

sozialabbau, sondern nur mit wachstum und beschäftigung, 

bildung und innovation gewinnen”. 

Mehr Mut zur reform fordert der Ministerpräsident des 

freistaates thüringen, dieter althaus, von unserer ganzen 

Gesellschaft und damit auch von den Gewerkschaften: „die 

Gewerkschaften müssen lernen, dass sie mit starren hal-
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tungen nicht erfolgreich sein können; nur wer flexibel ist, 

wird den herausforderungen der Globalisierung rechnung 

tragen können.” Mit seinem mutigen und unkonventionellen 

Vorschlag zu einem solidarischen bürgergeld hat er selbst 

Mut bewiesen. 

beide verbindet das Ziel, die soziale Marktwirtschaft an die 

neuen Gegebenheiten unserer Zeit anzupassen. sie wollen 

antworten auf neue fragen finden. 

was sind die ansätze der deutschen Gewerkschaften, um 

wieder mehr Menschen in arbeit zu bringen? wir freuen uns 

gegenwärtig über eine abnehmende arbeitslosigkeit, aber 

noch ist nicht abzusehen, ob das ein lang anhaltender Pro-

zess ist. Vier Millionen arbeitslose sind bei aller freude über 

den gegenwärtigen rückgang für einen anhänger der sozi-

alen Marktwirtschaft ein skandal, denn sie stimmen mit den 

Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft nicht überein.

was ist der beitrag der Gewerkschaften zum gesellschaft-

lichen Modernisierungsprozess nicht nur bei uns, sondern 

auch in anderen ländern in europa? was können wir von 

den erfahrungen anderer lernen? welche erfahrungen kön-

nen wir unsererseits weitergeben? kann die Mitbestimmung 

zum exportschlager werden, oder ist sie ein auslaufmodell? 

wie ist es um die Zukunft der tarifautonomie bestellt? 

brauchen wir gesetzlich festgelegte Mindestlöhne in allen 

branchen, oder können die tarifpartner selbst auswüchse 

verhindern? diesen aktuellen fragen wollen wir uns stellen.

Mit dem kongress „Zukunft der Gewerkschaften in einer sich 

wandelnden arbeitswelt” bot die konrad-adenauer-stiftung 

am 31. Januar 2007 in berlin ein forum, sich in einem 

kritischen dialog mit arbeitergeber- und arbeitnehmerver-

tretern, mit wissenschaft und Politik diesen fragen zu stel-

len. dafür waren führende Vertreter des deutschen Gewerk-

schaftsbundes, des europäischen dachverbandes der Ge-

werkschaften und von einzelgewerkschaften aus dem in- und 

ausland sowie repräsentanten der deutschen und europä-

ischen unternehmerschaft eingeladen. 

der vorliegende band fasst die Programmschwerpunkte des 

kongresses zusammen und gibt damit einen lebendigen 

einblick in die aktuelle debatte. darüber hinaus bietet die 

beiliegende cd die Möglichkeit, die diskussion in den drei 

foren nachzuhören, Videofeatures mit beispielen zur Mitbe-

stimmung anzuschauen sowie ergänzende Publikationen zum 

themenfeld zu lesen. die konrad-adenauer-stiftung will sich 

mit dieser Publikation aktiv an der debatte um die Zukunft 

der Gewerkschaften beteiligen und ebenso nachhaltige 

impulse für eine soziale Marktwirtschaft geben.

Bernhard Vogel

Ministerpräsident a.D.,  

Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung



die Gewerkschaften haben in der bundesrepublik mit dazu 

beigetragen, dass die soziale Marktwirtschaft zu einem 

einzigartigen erfolgsmodell für wirtschaftliche freiheit, 

sozialen frieden und wohlstand werden konnte. in einer 

Zeit, in der unsere Gesellschafts- und wirtschaftsordnung 

durch die Globalisierung vor neuen herausforderungen steht, 

ist gerade auch das Verhältnis zwischen arbeitgeber und 

arbeitnehmer, zwischen kapital und arbeit, neu zu justieren. 

wie müssen sich die Gewerkschaften weiter entwickeln, um 

auch morgen die arbeitswelt aktiv mit gestalten zu können?

Mit dieser frage beschäftigte sich der kongress „Zukunft der 

Gewerkschaften in einer sich wandelnden arbeitswelt”, der 

am 31. Januar 2007 in der akademie der konrad-adenauer-

stiftung in berlin stattfand. im Mittelpunkt standen die 

tradierten konfliktlinien Mitbestimmung, tarifautonomie und 

kollektive interessenvertretung in einer globalisierten welt. 

eingerahmt wurden diese themen von der frage nach der 

haltung der Gewerkschaften zu den reformen in deutsch-

land und dem dialog über die organisatorischen und inhalt-

lichen Veränderungen, die auf die Gewerkschaften zukom-

men.

Übersicht, ZusaMMenfassunG 
und eckPunkte der diskussion

Wolfgang Staudt 
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die Veranstaltung umfasste im wesentlichen fünf themenfelder, die im 

folgenden in ihren eckpunkten vorgestellt werden. während die eröff-

nungs- und schlussdiskussion in diesem tagungsbericht in schriftlicher 

form dokumentiert werden, finden sich die Mitschnitte der drei foren als 

audiodateien auf einer beiliegenden cd.

PlEnum

Gewerkschaften und Reformen in Deutschland

in einem einleitenden streitgespräch setzten sich der thüringer Minister-

präsident dieter althaus und der Vorsitzende des deutschen Gewerk-

schaftsbundes, Michael sommer, mit aktuellen wirtschaftspolitischen 

Grundproblemen auseinander. besonders hervorgehoben wurde die frage 

der strukturellen arbeitslosigkeit und ihrer Verbindung mit den Proble-

men der sozialen sicherung. im Mittelpunkt der diskussion standen 

lösungsansätze wie kombilohn-Modelle oder Mindestlohn-konzepte. 

dieter althaus erläuterte in diesem Zusammenhang das von ihm erarbei-

tete „solidarische bürgergeld”, welches zu einem Paradigmenwechsel des 

sozialstaats führen würde. 

Vor dem hintergrund der zukünftigen aufgaben und der gesellschaft-

lichen bedeutung der Gewerkschaften wurden weitere fragen zur rolle 

des tarifvertrags sowie zu möglichen gewerkschaftlichen antworten auf 

die herausforderung durch Globalisierung diskutiert. 

in drei foren diskutierten namhafte Vertreter von arbeitgebern und 

Gewerkschaften die themen Mitbestimmung, tarifautonomie und Globa-

lisierung.

FoRum 1

Behindert mitbestimmung Innovationen?

in dem streitgespräch zwischen dr. Manfred Gentz, früherer finanz- und 

Personalvorstand der daimlerchrysler aG, und dietmar hexel, Mitglied des 

geschäftsführenden bundesvorstands des dGb, über die „Zukunft der 

Mitbestimmung” wurde deutlich, dass auf die betriebliche Mitbestimmung 

in deutschland nicht verzichtet werden sollte. allerdings wurde auch klar, 

dass die folgen der Mitbestimmung auf unternehmensebene für die inno-

vationsfähigkeit der unternehmen in deutschland unterschiedlich ein-

geschätzt werden. insbesondere kann die Verbindung von betrieblicher 

Mitbestimmung und Mitbestimmung im aufsichtsrat dazu führen, dass sich 

Vorstandsmitglieder, um ihre wiederwahl im quasiparitätisch besetzten 

aufsichtsrat zu sichern, zu sachfremden entscheidungen genötigt sehen.

die Podiumsdiskussion zur „Mitbestimmung in der Praxis” an hand von 

drei Videofeatures aus betrieben zwischen heinz Junge, Geschäftsführer 

Personal/arbeitsdirektor MibraG mbh, Michael feldmann, Personalleiter 

hoppecke batterien Gmbh & co. kG, klaus franz, Gesamtbetriebsratsvor-

sitzender adam opel Gmbh und helga classen, stellvertretende aufsichts-
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ratsvorsitzende saP deutschland aG & co. kG stellte heraus, dass für eine 

erfolgreiche Mitbestimmung nicht die Gesetze und formalien ausschlagge-

bend sind, sondern die im unternehmen gelebte unternehmenskultur. 

Mitbestimmung erfordert Mitverantwortung und setzt konfliktfähigkeit der 

beteiligten sowohl auf arbeitnehmer- wie unternehmerseite voraus.

eckpunkte aus den diskussionen im forum:

die Mitbestimmung ist ein gewachsenes element der sozialen Markt-

wirtschaft. sie erfordert Mitverantwortung und setzt eine konstruktive 

konfliktfähigkeit der beteiligten auf arbeitgeber- und auf arbeitneh-

merseite voraus. 

betriebliche Mitbestimmung beteiligt Mitarbeiter mit ihren fähigkeiten 

und bedürfnissen an den entscheidungen über den betrieblichen alltag, 

fördert eigenverantwortung für den arbeitsplatz und das betriebliche 

umfeld und trägt dazu bei, dass Mitarbeiter vom kosten- zum erfolgs-

faktor werden. 

die gesetzlich vorgeschriebenen regelungen der Mitbestimmung sollten 

durch innovative Partizipationsformen ergänzt und weiterentwickelt 

werden. in einer immer arbeitsteiligeren welt werden unternehmerisch 

denkende, verantwortungsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-

nötigt, um die ökonomischen Vorteile der Mitbestimmung durch Mitver-

antwortung nachhaltig zu sichern. 







FoRum 2

Tarifautonomie: Segen oder Fluch?

die bestandsaufnahme der „arbeits- und tarifvertragssituation in 

deutschland” durch dr. britta rehder, Max Planck institut für Gesell-

schaftsforschung, und Prof. dr. rudi schmidt, universität Jena, stellte 

heraus: das tarifsystem ist unter beteiligung der Gewerkschaften seit 

mehr als 20 Jahren zunehmend dezentralisiert worden. das hat nicht 

verhindern können, dass seit Mitte der neunziger Jahre die tarifbindung 

und die normierungskraft der tarifverträge kontinuierlich abnimmt. 

im streitgespräch zwischen dem hauptgeschäftsführer der bundesver-

einigung der deutschen arbeitgeberverbände, dr. reinhard Göhner Mdb, 

und dem stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft ver.di, frank 

werneke, über die „Zukunft der tarifautonomie” wurde deutlich, dass 

arbeitgeberverbände und Gewerkschaften am branchentarifvertrag trotz 

aller erosionserscheinungen prinzipiell festhalten wollen. allerdings 

fordern die arbeitgeber hier eine sehr viel größere flexibilität hinsichtlich 

der betrieblichen Gestaltungsspielräume.

eckpunkte aus den diskussionen im forum:

in der tariflandschaft hat sich das kräfteverhältnis zum nachteil der 

beschäftigten und der Gewerkschaften verschoben, die normierungs-

kraft der tarifverträge hat abgenommen. die schwächung der normie-

rungskraft des tarifvertrags ist in deutschland im europäischen Ver-

gleich besonders weit fortgeschritten. 

Gewerkschaften und arbeitgeber möchten am branchentarifvertrag 

festhalten. es besteht aber keine einigkeit mehr über die aufgaben des 

branchentarifvertrags. 

aus arbeitgebersicht muss ein tarifvertrag den betrieben und dort den 

betriebsparteien eine Grundlage zur Gestaltung von arbeitsbedingungen 

inklusive lohnhöhe und arbeitszeit bieten. die wettbewerbsregulierende 

funktion ist im Zuge zunehmender Marktöffnung für internationale 

 bewerber, für die der nationale tarifvertrag nicht gilt, wirkungslos.
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die Gewerkschaften begegnen der forderung nach mehr Öffnung flexi-

bel, halten aber eine wettbewerbsregulierende funktion weiter für 

wichtig, damit es nicht zur „schmutzkonkurrenz” bei lohnhöhe und 

 arbeitszeit kommt.

FoRum 3

Passen Gewerkschaften in eine globalisierte Welt?

auf einer Podiumsdiskussion wurde der frage nachgegangen, welche 

rolle die Gewerkschaften in anderen europäischen ländern spielen und 

wie sie die herausforderungen der Globalisierung bewältigen. an dieser 

diskussion nahmen Josef stredula (Vorsitzender der tschechischen Me-

tallarbeitergewerkschaft), leon Meijer (christlicher Gewerkschaftsdach-

verband in den niederlanden), Mats essemyr (dachverband der schwe-

dischen angestelltengewerkschaft) und Markku Jääskeläinen (europase-

kretär des finnischen Gewerkschaftsbundes) teil. 

im streitgespräch zwischen klaus hofer, Mitglied des Vorstandes der  

b. braun Melsungen aG und reiner hoffmann, stellvertretender General-

sekretär des europäischen Gewerkschaftsbundes über die „Zukunft der 

kollektiven interessenvertretung in einer globalisierten welt” wurde 

herausgestellt, dass sowohl verantwortlich handelnde unternehmen als 

auch starke und konfliktfähige Gewerkschaften Voraussetzung für den 

 wirtschaftlichen und sozialen erfolg der sozialen Marktwirtschaft sind – 

auch in der Globalisierung.

die diskussions- und streitgesprächsteilnehmer waren sich einig, dass 

die Zukunft der kollektiven interessenvertretung in einer globalisierten 

wirtschaft neue und vor allem flexiblere strukturen bei arbeitgebern und 

bei Gewerkschaften erforderlich machen. 

eckpunkte aus den diskussionen im forum:

im globalen wirtschaftlichen wettbewerb gilt es nicht so sehr, beste-

hende arbeitsplätze zu erhalten, sondern vielmehr, die beschäftigungs-

fähigkeit von arbeitnehmern durch Qualifikation und lebenslanges ler-

nen zu entwickeln und zu sichern, damit sie im wettbewerb bestehen 

können. 

Gewerkschaften müssen neue beschäftigungsformen akzeptieren, 

 dabei aber auch in der lage sein, zumutbare arbeitsbedingungen und 

lohnabschlüsse sicherzustellen.  

in Zukunft müssen sich die kollektiven interessenvertretungen durch 

neue, flexible strukturen und schnellen wandel näher an den interes-

sen der tatsächlichen und potentiellen Mitglieder orientieren. 
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die wirkungsstätte für politischen einfluss ist zunehmend die europä-

ische union, da dort die Mindeststandards in der tarifpolitik, in den ar-

beitsbedingungen sowie auch in der ausgestaltung von Mitbestim-

mungsregelungen und richtlinien zu betriebsräten in international täti-

gen unternehmen erfolgt. 

angesichts der fortschreitenden Globalisierung, die von einem harten 

wettbewerb um löhne und arbeitsbedingungen gekennzeichnet ist, 

sind starke europäische Gewerkschaften erforderlich. diese sollen in 

der lage sein, normierende tarifverträge abzuschließen. dazu müssen 

sie mehr und besser zusammenarbeiten. 

PlEnum

Die Gewerkschaften der Zukunft  

Dialog zwischen Gewerkschaften und Wissenschaft

in einem abschließenden Podiumsgespräch mit der stellvertretenden 

Vorsitzenden des deutschen Gewerkschaftsbundes (ingrid sehrbrock), 

dem Vorsitzenden des Marburger bundes (dr. frank ulrich Montgomery), 

dem Mitglied des Geschäftsführenden hauptvorstands der iG bergbau, 

chemie und energie (Michael Vassiliadis) und einem Vertreter der wis-

senschaft (Prof. dr. wolfgang schroeder, universität kassel) wurden 

zunächst zwei wichtige ursachen für die gegenwärtig schwierige situation 

der Gewerkschaften diagnostiziert. diese sind in den strukturellen Verän-

derungen innerhalb der arbeitnehmerschaft und dem ausbleiben einer 

Vollbeschäftigung begründet. dadurch kann das herkömmliche „Ge-

schäftsmodell” der Gewerkschaften nicht mehr angemessen adressiert 

werden. einen breiten raum nahm in der diskussion auch die frage ein, 

wie die Gewerkschaften in dieser situation ihren gesellschaftspolitischen 

auftrag zukünftig wahrnehmen können.

eckpunkte aus der abschlussdiskussion: 

die Gewerkschaften befinden sich in einer schwierigen lage, u.a. we-

gen schlechter imagefaktoren, Mitgliederschwund und erosion des 

branchentarifvertrags. 







die immer differenziertere arbeitnehmerschaft, die ausbleibende Voll-

beschäftigung und unterschiedliche traditionen und strömungen im 

dGb erschweren die herstellung einer balance zwischen Mitgliederinte-

ressen, sozialstaat, Gemeinwohl und wettbewerbsfähigkeit. 

das traditionelle erfolgsrezept der Gewerkschaften, arbeitnehmer zu 

einer Mitgliedschaft auf lebenszeit zu motivieren, funktioniert nicht 

mehr.  

die tarifpolitische differenzierung mit immer stärker segmentierten 

branchentarifverträgen, mit Öffnungsklauseln und betrieblichen bünd-

nissen stellen eine erste antwort dar. dabei sind Qualifizierung, be-

schäftigungssicherung, flexibilisierung der arbeitszeit und nicht Geld 

die entscheidenden Parameter. 

eine größere organisatorische beweglichkeit, mit der besser auf um-

weltveränderungen reagiert werden kann, ist notwendig. dies kann er-

reicht werden durch: 

1. ein neues Verhältnis von Gewerkschaftsfunktionären zu betriebsrä-

ten als den akteuren, die unmittelbar vor ort das Geschehen gestal-

ten und die differenzierte Problem- und interessenlage kennen; 

2.  die Gestaltung von Veränderungsprozessen nicht für, sondern mit 

den Mitgliedern; 

3.  differenzierte Mitglieds- und beteiligungsangebote, um nicht nur die 

festen Mitglieder („all inclusive”) zu erreichen, sondern z.b. Projekt- 

und kampagnenengagement ohne volle Mitgliedschaft zuzulassen; 

4.  eine andere kommunikation, die traditionelle wie auch potentiell 

neue Mitglieder anspricht, pflegen; 

5.  professionelle formen der Mitgliederwerbung z.b. nach dem Muster 

der englischen berufsgewerkschaften erproben. 

nur für kleine spezialgewerkschaften wie dem Marburger bund ist eine 

serviceorientierte Zielgruppenausrichtung auf beschäftigungsgruppen 

mit schlüsselstellungen hinreichend. 
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dokuMentation

einheitsgewerkschaften mit politischem charakter müssen einen eige-

nen operativen beitrag zu den aktuellen sozialen fragen leisten. dabei 

müssen sie antworten geben können, mit welchen konzepten und 

strategien sie wettbewerbsfähigkeit, Globalisierung und das Verhältnis 

von arbeit und Verteilung gestalten können. dafür ist ein gesellschaft-

liches Modell oder ein wertorientierter Überbau nötig, mit dem Zielset-

zungen, orientierungen und bindungen erzeugt werden können.





Heike Göbel

im konzert der organisierten interessen im land kommt den 

Gewerkschaften – ungeachtet sinkender organisationsgrade 

und schrumpfender Mitgliederzahlen – eine wichtige rolle als 

interessenvertreter der beschäftigten zu. wohlgemerkt der 

beschäftigten, nicht unbedingt der beschäftigung. der 

daseinszweck ist der schutz der arbeitsplatzbesitzer durch 

möglichst gute arbeitsbedingungen. bevorzugtes Mittel zum 

Zweck sind kollektive regelungen, nicht individuelle Verein-

barungen. diese normierung auf möglichst hohem niveau 

treibt natürlich die kosten und trägt damit auch ihren teil 

zur arbeitslosigkeit bei. für die arbeitslosen haben die 

Gewerkschaften lange, aus meiner sicht vielleicht ein biss-

chen zu lange, den sozialstaat als auffangnetz gesehen. sie 

haben darauf gedrungen, dass auch hier die standards so 

sind, dass man als arbeitsloser ganz gut versorgt ist. in 

deutschland, ohne zu sagen, dass das ein Zustand ist, in 

dem man sich sehr wohlfühlt und in dem es üppig zugeht. 

die Massenarbeitslosigkeit hat in den letzten Jahren aller-

dings auch die Gewerkschaften zu einem umdenken ge-

zwungen. denn sie bedroht die Gewerkschaften im kern:  

Gewerkschaften und reforMen 
in deutschland

dieter althaus und Michael soMMer iM GesPräch  

Mit heike GÖbel
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im deutschen Gewerkschaftsbund sind zwar immer noch etwa �,8 Millio-

nen arbeitnehmer organisiert, aber anfang der neunziger Jahre waren  

es fast zwölf Millionen Mitglieder. auch der organisationsgrad hat deutlich 

abgenommen. Gegenwärtig ist noch ungefähr jeder fünfte arbeitnehmer 

gewerkschaftlich organisiert. ihre kampfeskraft haben die Gewerkschaf-

ten im vergangenen Jahr durchaus eindrucksvoll unter beweis gestellt. 

im öffentlichen dienst haben sie den längsten streik der deutschen 

nachkriegsgeschichte durchgestanden und sich damit gegen eine Verlän-

gerung der arbeitszeit um letztlich wenige Minuten gestemmt – erfolg-

reich, wie man sagen muss, oder halbwegs erfolgreich. in der Metallindu-

strie haben sie ebenfalls bewiesen, dass sie einen tarifabschluss durch-

setzen können, der zumindest unter den Gegebenheiten des letzten 

Jahres noch als gewagt angesehen werden muss. im nachhinein ist er 

durch die unerwartete besserung der konjunktur sicherlich gerechtfertig-

ter. derzeit behindert die iG-Metall in den betrieben mit politischen 

streikaktionen die anhebung des rentenalters auf �7 Jahre, auch das 

zeigt, dass man sich durchaus nach wie vor etwas wagt.

Jede regierung, das wissen wir, selbst eine so mächtige wie eine große 

koalition, überlegt es sich zweimal, ob sie reformen anpackt, bei denen 

sie die Gewerkschaften zum Gegner hat. das aber ist natürlich fast 

immer der fall, sobald es darum geht, die immensen kosten der sozialen 

sicherung in deutschland den veränderten bedingungen anzupassen. 

denn das geringere wirtschaftswachstum, die hohe arbeitslosigkeit, die 

ungünstige bevölkerungsentwicklung und die neuen starken konkur-

renten auf den weltmärkten machen es fast zwangsläufig, dass die 

soziale sicherung nicht ganz so bleiben kann, wie sie ist.

deutschland leistet sich nach den berechnungen der bertelsmann-stif-

tung nach wie vor eines der üppigsten sozialsysteme der welt. etwa �0 

Prozent seiner ausgaben wendet deutschland für soziales auf, im durch-

schnitt mehr als skandinavien, italien oder frankreich. und dennoch, und 

das erscheint mir für diese debatte sehr bemerkenswert, scheint der 

deutsche wohlfahrtsstaat eben nicht mehr seinen wichtigsten Zweck zu 

erfüllen, den Menschen das Gefühl von sicherheit zu geben, das sie 

befähigt, in einer Marktwirtschaft auf die Veränderungen zu reagieren, 

die der wettbewerb erfordert, die auch die Globalisierung von ihnen 

erfordert.

herr sommer, die Gewerkschaften sind nicht blind für die wirklichkeit 

und die daraus resultierenden Probleme am arbeitsmarkt und in der 

sozialen sicherung; sie setzen aber ihre eigenen Prioritäten und ziehen 

eigene schlüsse aus dem, was sie beobachten. Zum auftakt unserer 

debatte hätte ich gerne von ihnen gewusst, ob sie als dGb-Vorsitzender 

heute den größten Problemdruck und damit den größten Veränderungs-

bedarf in deutschland in der sozialen sicherung oder am arbeitsmarkt 

sehen. was hat für sie Vorrang?

michael Sommer

wir haben seit 25 Jahren in deutschland Massenarbeitslosigkeit. 25 Jahre 

Massenarbeitslosigkeit gehen an keiner Gesellschaft spurlos vorüber, 

auch an der unsrigen nicht. der zentrale Grund für die krise von staatsfi-

nanzen und sozialen sicherungssystemen ist die arbeitslosigkeit, die 

Massenarbeitslosigkeit. auf der einen seite besteht die notwendigkeit, 

die Menschen zu alimentieren, und auf der anderen seite müssen dafür 

die Gelder mit weniger sozialversicherter beschäftigung aufgebracht 

werden.

als die große koalition begann, gab es die, wie ich fand, richtige bot-

schaft von angela Merkel: wir müssen wieder sozialversicherte beschäfti-

gung aufbauen. das kann man nicht mit staatlichen Programmen alleine. 

entscheidend ist, dass man wachstum und innovation in der wirtschaft 

generiert. und da sehe ich das zentrale Problem: wo bauen wir dabei 

eigentlich beschäftigung auf?

die zweite frage, die sich dann stellt, ist: wenn diese beschäftigung 

wesentlich in formen von unregulierter arbeit übergeht, wie zum beispiel 

leiharbeit, dann muss man sich fragen, welcher handlungsbedarf daraus 

erwächst. ich sehe den zum beispiel bei der entscheidung, ob man bei 

der leiharbeit ein Mindestarbeitslohnniveau einführt oder nicht. das ist 

sicherlich einer der streitpunkte. der zentrale ansatzpunkt von gewerk-

schaftlicher aktivität in deutschland ist also immer noch der kampf 

gegen Massenarbeitslosigkeit. das ist der zentrale Punkt und bleibt es 

auch.

so haben wir vor drei oder vier Jahren als Gewerkschaften mitgeholfen, 

die leiharbeit aus der schmuddelecke zu holen. das war nicht selbstver-

ständlich. ich habe vor dem damaligen bundestagsausschuss für wirt-
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schaft und arbeit erklärt: wenn es eine gesetzliche regelung gibt, die 

leiharbeit mit anderer arbeit gleichstellt, sind die Gewerkschaften ihrer-

seits bereit, über tarifverträge zu Modifizierungen zu kommen. das 

haben wir gemacht. für mich ein weg wie man Modernität mit sicherheit 

verbinden kann.

Heike Göbel

herr Ministerpräsident althaus, ich nehme an, in dieser Zielsetzung sind 

sie sich wahrscheinlich sehr einig mit dem dGb-Vorsitzenden. aber der 

kritische blick auf den bereich der leiharbeit, in dem eigentlich die be-

schäftigung gerade vorankommt, zeigt die streitpunkte. im Ziel ist man 

sich einig, aber über den weg gibt es sehr unterschiedliche Vorstellun-

gen. angesichts der derzeitig günstigen entwicklung auf dem arbeits-

markt stellt sich die frage, wie man diesen trend verstetigen kann.

Dieter Althaus

also zum einen ist es natürlich das Ziel, gemeinsam die arbeitslosigkeit 

abzubauen. Zum anderen muss man aber sehen, dass bei aller konjunktu-

rellen entwicklung, die sehr positiv ist, der Prozess einer Zunahme der 

arbeitslosigkeit seit 35 Jahren kontinuierlich anhält. wenn man sich die 

struktur der arbeitslosigkeit anschaut, stellt man fest, dass hier auch die 

Probleme, die mit von Gewerkschaften verursacht worden sind, einen 

erheblichen Grund dafür bieten. Gerade in den bereichen, in denen weni-

ger Qualifikationen vorhanden sind, weniger einstiegsvoraussetzungen für 

den arbeitsmarkt vorhanden sind, ist durch tarifentwicklung in den letzten 

Jahren und Jahrzehnten der druck auf den arbeitsmarkt, der druck auf die 

wirtschaft deutlich erhöht worden. damit ist in diesem bereich die arbeits-

losigkeit stetig gestiegen. Genau an dieser stelle müssen die reformen 

ansetzen. wir müssen uns also durch eine stärkere ausdifferenzierung am 

arbeitsmarkt, die nur über die flexibilität und die tarifliche Öffnung im 

einzelunternehmen geschehen kann, dieser Problemlage widmen. dadurch 

können wir den einstieg in den arbeitsmarkt wieder deutlich verbessern. 

das heißt, alle hürden müssen beseitigt werden, um arbeitnehmerinnen 

und arbeitnehmer auch mit weniger Qualifikation zu beschäftigen. deswe-

gen halte ich auch die derzeitige debatte, beispielsweise mit Mindestlöh-

nen zu neuen Übereinkünften zu kommen, für kontraproduktiv. wir brau-

chen eher den umgekehrten weg zu einem echten arbeitsmarkt, der sich 

auch über angebot und nachfrage reguliert. das angebot wird durch die 

arbeitnehmer genauso wie durch die wirtschaft gesetzt. es muss sich 

auch am arbeitsmarkt errechnen, welcher lohn gezahlt werden kann.

die zweite frage richtet sich auf die existenzsicherung. das ist eine 

politische aufgabe. das beispiel der kombilohndiskussion zeigt, dass es 

eine auseinandersetzung um die Modelle gibt. aber das ist sozusagen die 

zweite seite der Medaille. die erste seite der Medaille ist, den arbeits-

markt so flexibel wie möglich zu machen, so wenig druck wie möglich auf 

die tarifentwicklung zu legen, damit wirklich wieder mehr den einstieg in 

den arbeitsmarkt schaffen.

Heike Göbel

Gehen wir noch einen Moment zurück zu den kosten. nach meinem 

Verständnis ist der schutzgedanke in unserem sozialstaat schon sehr 

weit verfolgt. wir haben sehr umfassende regulierungen, wir haben sehr 

weitreichende Möglichkeiten der Gewerkschaften in der lohnsetzung, wir 

haben mehrere sicherungsnetze – sozialhilfe, hartz-iV, arbeitslosengeld 

etc. dennoch habe ich den eindruck, wenn ich jetzt die Mindestlohn- und 

die kombilohndebatte verfolge, dass es eigentlich doch auf beiden seiten 

– auf seiten der Gewerkschaften als auch auf der Politik – wieder darum 

geht, den schutz eher noch weiter auszubauen.

michael Sommer

wir müssten uns mal grundlegend über die frage unterhalten, wer in 

deutschland eigentlich für die lohnzahlung zuständig ist? sind das die 

arbeitgeber oder ist das der staat? die ganze debatte, die in der union 

zu kombilöhnen geführt wird, verkehrt eigentlich die notwendigkeiten, 

die wir haben. dass Menschen arbeiten, dafür entlohnt werden von ihrem 

arbeitgeber und von diesem lohn leben können müssen. das ist jeden-

falls mein Ziel. eine friseurin in thüringen mit 3,18 euro tariflohn kann 

davon nicht leben. das führt dazu, dass diese friseurin noch einen zwei-

ten Job braucht, um überhaupt durchzukommen. aber dieser zweite Job 

wird schwarz sein. Mindestlöhne führen nicht dazu, dass die schwarzar-

beit befördert wird, sondern niedrigstlöhne führen dazu, dass die 

schwarzarbeit existiert. ich bin gerne bereit, über kombilöhne dann zu 

reden, wenn sie nicht flächendeckend und nicht dauerhaft sind, sondern 

wenn sie speziellen Problemgruppen dienen. nehmen wir ein beispiel: 

wir haben einen klassischen kombilohn in deutschland, den wahrschein-
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lich keiner wollte - die kombination von hartz-iV und Mini-Job. sie führt 

dazu, dass wirklich reguläre arbeit zerstört wird und dass letztlich den 

größten teil der lohnzahlung der staat bezahlt. nehmen wir ein anderes 

beispiel: ein taxifahrer arbeitet nach diesem Modell. er bekommt 345 

euro hartz-iV plus wohngeld plus heizung. dann verdient er noch einmal 

1�0 euro dazu und das reicht. den rest arbeitet er schwarz. Von dieser 

art beschäftigungsverhältnis existieren nachweislich mindestens 50.000. 

das ist kombilohn, wenn man ihn wirklich falsch macht. kombilohn, wenn 

man ihn richtig macht, hieße beispielsweise für zwei, drei Jahre eine 

alleinerziehende Mutter besonders zu fördern, damit sie in den arbeits-

markt hinein und aus der abhängigkeit heraus kommt. das wäre sinnvoll. 

aber doch nicht ein kombilohn, bei dem der staat anstelle des arbeitge-

bers die löhne bezahlt oder einkommen sichert. Mein Ziel bleiben exis-

tenzsichernde einkommen – und zwar für jeden. das ist der Punkt, wo 

wir uns wirklich unterscheiden.

 

Dieter Althaus

ich kann nicht sehen, wie dadurch arbeitsplätze geschaffen werden 

sollen. ich kann nur erkennen, dass die arbeitslosigkeit in diesen berei-

chen stabilisiert und neue arbeitslosigkeit geschaffen wird, wenn man 

den druck von Politik oder Gewerkschaft auf die lohnentwicklung in 

dieser form organisiert. bei der kombilohnentwicklung teile ich ihre 

Meinung. wenn sie flächendeckend organisiert und nicht auf Zielgruppen 

konzentriert wird, erzielen sie eine vollkommene fehlanreizwirkung. 

ebenso kritisch bewerte ich die hartz-iV-entwicklung. Gerade auch Mini- 

und Midilöhne haben vorhandene Vollzeitbeschäftigungen eher zerstört 

und dabei eine struktur geschaffen, die inzwischen fast nicht mehr 

aufzubrechen ist. ich kann jedoch nicht erkennen, dass wenn man 

beispielsweise in den von ihnen genannten Gewerben Mindestlöhne 

definiert, man etwas für den arbeitsmarkt tut. ich kann nur erkennen, 

dass man dann eher den druck auf dieses Gewerbe erhöht und somit die 

arbeitslosigkeit sowie die schwarzarbeit zunehmen würden. Zudem in 

einem bereich, in welchem die schwarzarbeit mit bis zu zwei drittel 

schon sehr groß ist. warum wird denn ein so niedriger lohn gezahlt? 

weil hier angebot und nachfrage wirken. die nachfrage muss vom 

kunden erzeugt und der lohn muss vom arbeitgeber finanziert werden. 

wenn nun ein Mindestlohn künstlich definiert wird, der aber nicht erwirt-

schaftet werden kann, dann ist das eine theoretische diskussion. sie 

können diese löhne nicht bezahlen, weil sie nicht die kunden haben, die 

entsprechende Preise für die leistung oder das Produkt bezahlen wür-

den. wir brauchen an dieser stelle auch eine trennung der fragen nach 

arbeitsmarkt und lohn und der nach der existenzsicherung in der Ge-

sellschaft. wir sollten deshalb nicht durch künstliche entwicklungen, die 

die Politik mit Gewerkschaften zusammen voranbringen, den druck auf 

den arbeitsmarkt noch erhöhen. wir sollten vielmehr den druck vom 

arbeitsmarkt nehmen und dann die zweite frage über die existenzsiche-

rung diskutieren.

alles andere hat in den letzten Jahren jedenfalls nicht zu erfolgen geführt, 

sondern ganz im Gegenteil entweder „drehtüren” organisiert – ich denke 

an die ganzen entwicklungen der neunziger Jahre bei abM und saM – oder 

genau in diesem bereich die arbeitslosigkeit in den letzten Jahrzehnten 

kontinuierlich erhöht. und deshalb würde ich die empfehlung geben, den 

druck von den arbeitskosten zu nehmen, damit sich an vielen stellen 

wirklich ein arbeitsmarkt entwickeln kann, der sich in den kosten auch 

realisieren lässt. denn die kunden müssen bezahlen und nicht der staat.

michael Sommer

ich habe als junger Gewerkschaftssekretär gelernt, was tarifautonomie 

ist und wozu tarifverträge dienen. tarifverträge dienen dazu, Mindest-

normen mit dem arbeitgeber und dem arbeitgeberverband zu vereinba-

ren, die für alle gelten. konkurrenz soll nicht nur über den faktor lohn 

oder arbeitszeit stattfinden, sondern über Preise, Produkte, Qualität und 

angebot. wenn die tarifautonomie nun in bestimmten bereichen versagt, 

weil es keine arbeit gibt, weil es keine arbeitgeberverbände gibt oder 

weil es immer mehr firmen gibt, die in arbeitgeberverbänden ohne 

tarifbindung sind, stellt sich die frage: Gibt es die Möglichkeit, eine 

Mindestnorm festzusetzen, die für gleiche wettbewerbsbedingungen zum 

beispiel zwischen den friseuren in thüringen sorgt? ich gebe zu, wenn 

die löhne im friseurgewerbe steigen würden, dass dann auch die Preise 

steigen würden. das ist so. nur mit der internationalen wettbewerbsfä-

higkeit der deutschen wirtschaft hat das relativ wenig zu tun. denn in 

diesen berufen und bereichen sind wir doch nicht exportweltmeister.

Heike Göbel

nun reden wir doch gerade aber über tariflöhne in den bereichen, die sie 

genannt haben. was passiert denn, wenn die kosten und damit die Preise 
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steigen? es gibt dann sicherlich ausweichstrategien, die den beschäf-

tigten schaden werden. wie sind dann die folgen aus ihrer sicht zu 

bewerten?

michael Sommer

der faktor arbeit ist ein kostenfaktor für ein unternehmen. in der expor-

tindustrie werden sie aber feststellen, dass die folgen der dollar-euro-

relation und der anstieg der energiepreise wahrscheinlich wesentlich 

wichtiger als die lohnhöhe sind. wenn sie beim friseurhandwerk bleiben, 

wird ein ansteigen der energiekosten auch eine wesentliche rolle spielen. 

sie können nicht alles nur über den faktor arbeit erschließen.

Heike Göbel

aber im friseurhandwerk ist das ein wichtiger faktor.

michael Sommer

da ist das ein wichtiger faktor und dazu kommen dann noch u.a. Miete 

und energiekosten. natürlich ist es so, dass sich ein angemessener lohn 

in irgendeiner art und weise auf den Preis niederschlägt. nur mein 

argument ist: das wirkt sich dann bei jedem auf den Preis aus. ich 

glaube nicht, dass die ausweichreaktionen beispielsweise im grenznahen 

bereich zu Polen oder tschechien ein entscheidender faktor ist. wir 

müssen zwischen den arbeitsplätze, die im rahmen der Globalisierung 

ins ausland abwandern können, und den arbeitsplätze, die in deutsch-

land gebunden sind, unterscheiden. hier sollten wir die argumente nicht 

immer vermengen.

Heike Göbel

auch wenn wir uns einig sind, dass man die lohnzahlung von der exis-

tenzsicherung – wo auch der staat einspringen kann – trennen sollte, 

bleibt die frage: wer zahlt den lohn? es gibt sicher kein Modell, wo es 

ganz ohne Mitnahmeeffekte, Verwerfungen, Verdrängungen oder unge-

wollte entlastungen funktioniert. es gibt eigentlich kein konzept, auf das 

allein zugesteuert wird. die kombilohnüberlegungen, die in der union 

sehr befördert werden, sind mit den verschiedenen förderkriterien auch 

nicht einheitlich. wie ist ihre einschätzung?

Dieter Althaus

es muss am ende dazu dienen, dauerarbeitsplätze zu schaffen. die 

erfahrung der letzten 1� Jahre zeigt, dass staatliche subventionen im 

blick auf löhne nicht zu dauerarbeitsplätzen führen, sondern eigentlich 

immer nur „drehtüreffekte” und Mitnahmeeffekte zum ergebnis haben. 

wir müssen jetzt darüber diskutieren – wenn schon subventionen –, 

diese dann auch genauer zu fokussieren. um den einstieg in den arbeits-

markt bei den jüngeren arbeitslosen zu organisieren, muss bei den 

bildungsvoraussetzungen nachgearbeitet werden. bei den älteren 

 arbeitslosen kann man vielleicht auch über kurzfristige hilfen positive 

entwicklungen generieren.

ich habe den internationalen wettbewerb in dem Zusammenhang gerade 

beim friseurhandwerk nicht angesprochen, sondern zur frage des Min-

destlohns ganz grundsätzlich gesprochen. wenn sie einmal die statistik 

der arbeitslosigkeit der letzten 35 Jahre anschauen, dann gab es immer 

positive konjunkturentwicklungen. diese haben aber an der Grundproble-

matik nichts geändert: die arbeitslosigkeit im sockel ist stetig gestiegen.

michael Sommer

das stimmt. immer auf dem niveau, auf dem sie stehen blieb, ist sie 

dann weiter gestiegen.

Dieter Althaus 

schauen sie sich diese Gruppe der arbeitslosen an, dann werden sie 

feststellen, dass gerade in den unteren einkommensbereichen, in denen 

weniger bildungsvoraussetzungen für die einstiege existieren, eine 

katastrophale Zunahme der arbeitslosigkeit über die letzten Jahrzehnte 

zu beobachten ist. ich mache mir also weniger die sorge um diejenigen, 

die beste bildungsvoraussetzungen haben, im Gegenteil: hier muss man 

inzwischen schon einen fachkräftemangel beklagen, der in den nächsten 

Jahren zunehmen wird. in dem unteren bereich haben wir jedoch erheb-

liche Probleme. wie kann man die lösen? da sagt die Gewerkschaft, in 

dem man Mindestlöhne definiert, sichert man einkommen, sichert auch 

das anspringen des konsums und damit setzt man einen inneren kreis-

lauf in Gang. ich kann nicht erkennen, dass das ein erfolgreiches konzept 

ist. solche arbeitsplätze, die künstlich durch tarifentwicklung gehalten 
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werden, rationalisiert die wirtschaft weg. sie rechnen sich nicht für das 

unternehmen. und diese rationalisierungseffekte sind – z.b. durch 

outsourcing auch in andere länder – in letzter Zeit kontinuierlich voran-

getrieben worden. in den bereichen, wo das nicht gelingt, ist eine ex-

treme entwicklung zur schwarzarbeit festzustellen. fast 340 Milliarden 

euro umsatz sind im letzten Jahr geschätzt worden. deshalb sollte sich 

der staat an dieser stelle heraushalten. es ist nicht aufgabe des staates, 

es ist aufgabe der unternehmerschaft gemeinsam mit den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern. die löhne müssen für beide seiten angemessen 

sein. das heißt vor allen dingen aber, dass sie zuerst auch erwirtschaftet 

werden müssen. deshalb ist es keine politische aufgabe, Mindestlöhne  

zu definieren. erst recht nicht in einem land wie der bundesrepublik 

deutschland, wo ein relativ hoher wohlstand, ein relativ hoher lebens-

standard vorhanden ist. wenn, dann sollten wir uns politisch endlich auf 

den weg machen, die wirklichen Gründe für die Verwerfungen zu analy-

sieren. und da ist es erstens eine wichtige aufgabe, den sozialstaat 

umzubauen. denn wir erzeugen durch die kopplung des sozialstaates an 

die arbeitskosten eine belastung, die im europäischen wettbewerb ein 

erhebliches Manko bedeutet. Zweitens sollten wir darüber nachdenken, 

die hürden im arbeitsmarkt so gering wie möglich zu halten, damit der 

einstieg in den arbeitsmarkt besser gelingt. und drittens sollten wir auch 

über die steuerlichen regelungen noch einmal nachdenken, um für die 

wirtschaft möglichst starke anreize zu setzen, arbeitsplätze zu schaffen. 

das sind die bereiche, wo der staat aktiv werden soll. das andere ist 

eine aufgabe der tarifpartner. dafür sind sie in einer sozialpartnerschaft 

aufgerufen.

Heike Göbel

weil ein Mindestlohn letztlich auf das ganze tarifgefüge ausstrahlt, war  

er lange auch in den Gewerkschaften sehr stark umstritten. berichte aus 

Großbritannien beschreiben den effekt, dass der Mindestlohn zum teil 

auch wie eine deckelung wirkt. das lohnniveau wird zuerst ein stück 

nach oben geführt, ein weiterer aufstieg dann aber durch einen Mindest-

lohn verhindert. schwächt es die Gewerkschaften vielleicht auch selbst, 

wenn sie künftig erst einmal jedes Jahr mit dem staat Verhandlungen um 

den Mindestlohn führen müssen?

michael Sommer 

wir haben eine zweijährige, sehr intensive, teilweise kontroverse diskus-

sion hinter uns. dabei gab es im Zusammenhang mit der sehr stark von 

der union geführten debatte um die so genannten betrieblichen bünd-

nisse für arbeit einen Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe: Man kann 

natürlich nicht gleichzeitig den berg hinauf und hinunter gehen. entweder 

ich verteidige die tarifautonomie oder ich tue es nicht. ich aber tue es. 

es kommt natürlich die erkenntnis hinzu, dass die tarifautonomie in 

bestimmten bereichen versagt. dann haben wir in den Gewerkschaften 

den weg diskutiert, der, wenn sie so wollen, eine kaskade darstellt. dort, 

wo die tarifautonomie funktioniert, brauche ich den staat nicht. dort, wo 

sie nicht funktioniert, muss man andere Möglichkeiten suchen. das 

tarifvertragsgesetz sieht in Paragraph 5 [absatz 1, satz 1, Ziffer 2] vor, 

dass man tarifverträge unter bestimmten bedingungen für allgemeinver-

bindlich erklären kann. dadurch existierte über längere Zeit ein instru-

ment, um z.b. bei Verkäuferinnen schneller tarifliche regelungen zu 

finden. seit drei, vier Jahren hat der bundesverband der deutschen 

arbeitgeberverbände sich prinzipiell entschlossen, allgemeinverbindlich-

keitserklärungen nicht mehr zuzustimmen. dann bietet das entsendege-

setz einen ausweg. Man dehnt das entsendegesetz auf andere branchen 

aus und ermöglicht darüber dann eine leichtere allgemeinverbindlich-

keitserklärung durch eine rechtsverordnung der bundesregierung. das 

ist der technische weg. der ist in der baubranche eingeschlagen worden 

und soll jetzt auch bei den Gebäudereinigern angewendet werden. so 

steht es zumindest in der koalitionsvereinbarung. wir arbeiten hinter den 

kulissen sehr intensiv daran, dass diese regelung für andere bereiche 

auch ausgedehnt wird. nur hat dieser weg natürlich auch ein prinzipielles 

ende dort, wo ich keine repräsentativen tarifverträge erziele. nehmen 

wir beispielsweise den Gaststättenbereich oder auch andere branchen. 

hier finden sie keine tarifverträge oder jedenfalls keine repräsentativen 

tarifverträge. Genau in diesen bereichen setzen wir mit gesetzlichen 

Mindestlöhnen an. darüber hinaus gibt es seit dem dGb-kongress im Mai 

200� eine beschlussfassung, welche die untere lohngrenze bei 7,50 euro 

festsetzen soll. damit verbleiben wir – wenn auch am unteren ende – im 

europäischen Vergleichsmaßstab. Jeder schritt, der dieses Ziel flankiert, 

wäre gut. die entscheidende frage bleibt aber, ob arbeit arm machen 

darf oder ob arbeit existenzsichernd ist.
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deshalb möchte ich an diesem Punkt die steuerlichen fragen ansprechen. 

seit Peter bofinger für die sächsische landesregierung das Modell der 

sogenannten negativen einkommensteuer erarbeitet hat, muss man sich 

ernsthaft mit dem Gedanken auseinandersetzen. wir haben – auch wenn 

die Gewerkschaften immer als reformfeindlich verschrien sind – ein 

vergleichbares Modell schon 2003 vorgestellt. wir haben damals vorge-

schlagen, freibeträge für arbeitgeber und arbeitnehmer in die sozialver-

sicherung einzuführen. natürlich muss man dann die frage nach der 

finanzierbarkeit stellen. ich wurde damals für dieses Modell auch intern 

stark kritisiert. denn bei etwa 30 Milliarden euro kosten müsste man 

wahrscheinlich auch über steuererhöhungen nachdenken. aber das 

Modell von Peter bofinger hat unserer Meinung nach einen fehler. es 

setzt bei einem zu niedrigen lohn an. aber die idee, von der sozialversi-

cherung vollständig oder teilweise freizustellen, erscheint sinnvoll, denn 

die Menschen würden dadurch ein größeres nettoeinkommen erhalten. im 

arbeitsministerium werden momentan die kosten einer solchen freistel-

lung geprüft. dafür ist ein einkommen von 800 bis 1.300 euro oder 800 

bis 1.100 euro anzusetzen. in dem bereich – deswegen ist der begriff der 

negativen einkommensteuer schwierig – werden seit der rot-grünen 

steuerpolitik keine steuern bezahlt. in diesen einkommenskategorien – 

also über 800 euro – werden jedoch 22 Prozent sozialabgaben geleistet 

und das ist richtig viel Geld. ich bin der Meinung, das sollte man wirklich 

durchrechnen, denn es könnte in dem bereich beschäftigung stabilisieren.

Heike Göbel

der arbeitgeber hat entlastung dadurch.

michael Sommer

der wird sich faktisch entlastung schaffen. aber es bringt natürlich für 

die betroffenen Menschen in diesem einkommensbereich auch eine 

beachtliche entlastung.

Heike Göbel 

ihre Grundfrage – wer zahlt den lohn, der arbeitgeber oder der staat? – 

bleibt dadurch natürlich bestehen. auch in diesem fall zahlt letztlich der 

staat mit. die frage, ob arbeit arm machen kann, wird dadurch nicht 

beantwortet.

michael Sommer

ich bin der Meinung, dass in einer sozialen Marktwirtschaft der staat 

prinzipiell nicht die löhne für die Privatunternehmen bezahlt. es gibt aber 

zwischen dieser grundlegenden einsicht und einer sozialpolitischen not-

wendigkeit wege, die man gehen muss, die dann aber mit diesem Prinzip 

nicht mehr übereinstimmen.

Heike Göbel

an dieser stelle bietet sich ein blick auf das bürgergeld-konzept von 

dieter althaus an. es wäre eine radikale Möglichkeit, um verschiedene 

sozialsysteme auf einmal zu sanieren und zu reformieren. sie haben ein 

steuerfinanziertes bedingungsloses Grundeinkommen von 800 oder �00 

euro, da gibt es wahlmöglichkeiten, für Jeden vorgeschlagen. damit 

sollen arbeitslosen- und rentenversicherung ersetzt werden. Mehr Geld 

soll man nicht bekommen.

Dieter Althaus

wenn man den existenzminimum-bericht der bundesregierung anschaut, 

der für 2008 schon vorbereitet ist, ergeben sich für den einzelnen wie 

auch für kinder oder für ehepaare Zahlen, die etwa auf dieser höhe 

liegen. das ist sozusagen ein objektives kriterium und in einer bundes-

tagsdrucksache nachzulesen.

michael Sommer

auf welcher höhe?

Dieter Althaus

auf �00 euro, und in der drucksache steht 595 euro.

michael Sommer

das ist deutlich unter der Pfändungsfreigrenze?
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Dieter Althaus

ich möchte auch gar nicht über die höhe streiten. die muss man mit 

fakten belegen, die sich u.a. aus der kaufentwicklung ergibt. die idee ist 

eigentlich aus einer über Jahrzehnte anhaltenden und immer wieder neu 

aufkommenden diskussion gespeist, wie die marktgerechten löhne in 

jedem fall existenzsichernd sein können. wir sind uns sicher einig, dass 

unser lohnnebenkostenproblem ein gigantisches ist. wir versuchen 

zurzeit durch reformen, die alle auch von mir mit bewegt und unterstützt 

werden, eine entlastung zu schaffen. es hat sich jedoch in den letzten 

Jahren nicht so ausgewirkt, dass die lohnnebenkosten wirklich gesunken 

sind. außerdem haben wir eine zunehmende diversifizierung von realen 

einkommen auf dem arbeitsmarkt und wir haben die erkenntnis, dass wir 

uns als staat, als Politik heraushalten sollen, wenn es um die lohnfin-

dung geht. hier geht es um angebot und nachfrage. das kann nicht 

politisch gesteuert werden. wenn man das tut, vernichtet man durch 

politische steuerung arbeitsplätze. deshalb sollte man dazu kommen, 

sich davon zu verabschieden. wir haben einen staat organisiert, der 

immer neue restriktionen, kontrollinstrumente oder sanktionen erfindet. 

wir erreichen überhaupt nicht das, was wir erreichen wollen – im Gegen-

teil. so wird zum beispiel die Gruppe der hartz-iV-empfänger immer 

größer und viele ziehen sich zurück. da gibt es diejenigen, die durch die 

so genannte aufstockermöglichkeit hinzuverdienen wollen, aber sie 

wollen nicht in eine wirkliche arbeitssituation kommen, weil der transfer-

entzug von etwa 80 Prozent eine demotivation darstellt. die wirkliche 

Vermittlungsrate von hartz-iV-empfängern in den 1. arbeitsmarkt liegt 

bei unter fünf Prozent. hier ist eine stabilisierung zu beobachten, die uns 

viel Geld kostet und die die betroffenen Menschen überhaupt nicht zufrie-

den bzw. glücklich macht. Ganz im Gegenteil, sie sind enttäuscht und 

haben sich von der Politik abgewandt. egal welcher parteipolitischen 

couleur erwarten sie auch nichts mehr von der Politik. deshalb ist es 

nach meiner auffassung in einem so modernen land wie der bundesre-

publik deutschland in den nächsten Jahren wichtig, dass wir durch ein 

solches Grundeinkommen oder ein bürgergeld das soziokulturelle exis-

tenzminimum sichern. der anreiz, durch eigenes einkommen lebens-

standard und wohlstand zu stärken, wird dadurch wieder stabilisiert. 

Jeder euro, der dann zusätzlich verdient wird, verbessert die nettoein-

nahmen. es kann nicht nur eine entlastung von den lohnnebenkosten 

erzielt werden, sondern eine abschaffung der lohnnebenkosten. weil ein 

solches Grundeinkommen über die gesamte Zeit des lebens gezahlt wird, 

kann auch die arbeitslosenversicherung entfallen. daraus ergibt sich ein 

positiver arbeitsmarkteffekt, der einen positiven effekt für wachstum und 

beschäftigung nach sich zieht. Zweitens wird damit existenzsicherung 

und anreiz zur arbeitsaufnahme deutlich enger miteinander verbunden 

als in den heutigen systemen. noch versucht der staat zu regulieren, 

einzugreifen und immer neue elemente zu entwickeln, erzielt aber nicht 

wirklich eine positive entwicklung. so wird zum beispiel das konzept der 

sogenannten „ein-euro-Jobs” zurzeit kritisch diskutiert. ich kann ihnen 

aus meinem wahlkreis inzwischen genügend beispiele nennen, wo solche 

Jobs, die ursprünglich als brücke für einen besseren einstieg in den 

arbeitsmarkt gedacht waren, inzwischen arbeitsplatzvernichtend wirken. 

so ist es in Pflegeheimen in thüringen längst üblich, dass ein-euro-Jobber 

die gleiche arbeit leisten, die bisher die Vollzeitbeschäftigten geleistet 

haben. da „ein-euro-Jobber” aber nicht an sonn- und feiertagen sowie 

abends arbeiten dürfen, leisten dann die Vollzeitbeschäftigten die arbeiten 

in diesen Zeiten. das sind alles Verzerrungen, die am ende nicht zu mehr 

arbeitsplätzen führen. wenn also in einem unternehmen diese arbeiten 

notwendig sind, dann sollten sie auch am arbeitsmarkt angeboten wer-

den. die Preisbildung wird sich auch ohne den staat über die kostenstruk-

turen dieses unternehmens am Markt ergeben. wir werden in den nächs-

ten Jahren zu einer solchen kritischen diskussion zwingend aufgerufen 

sein. der staat sollte in den nächsten Jahren versuchen, die frage der 

existenzsicherung auf der einen seite und die arbeitsmarktentwicklung 

auf der anderen seite besser miteinander zu verbinden. hier kann ein 

solches solidarisches bürgergeld, meine ich jedenfalls, eine gute brücke 

sein, um einen solchen weg erfolgreich zu gehen.

Heike Göbel

das klingt ein bisschen wie eine utopie, mit der sich vielleicht auch die 

Gewerkschaften anfreunden könnten. Jeder ist dem staat gleich viel 

wert, jeder kriegt vom staat ein existenzsicherndes Grundeinkommen 

und alles, was er sonst noch macht, ist dann dem Markt überlassen. sie 

wären in so einem system dann wahrscheinlich auch relativ arbeitslos. 

ist das eine idee, die ihnen gefällt.

michael Sommer

Man muss natürlich erst einmal über die implikationen des Modells von 

herrn althaus reden. ein ausgewogenes Verhältnis von angebot und 
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nachfrage kann es in einem arbeitsmarkt mit vier Millionen arbeitslosen 

nicht geben. das muss ich so deutlich sagen. deswegen braucht man 

übrigens Gewerkschaften. sie können in diesen Verhältnissen aber nur 

gestaltend eingreifen, wenn sie Gewerkschaften haben, die starke tarif-

partner sind und auf gleicher augenhöhe mit dem arbeitgeber verhan-

deln. die friseurin, über die wir zuvor geredet hatten, verhandelt mit 

sicherheit nicht auf gleicher augenhöhe mit dem arbeitgeber.

aber kommen wir zurück zu dem Modell des solidarischen bürgergeldes. 

es impliziert, dass sie die solidarische sozialversicherung abschaffen.  

sie schaffen auch die arbeitslosenversicherung ab, die nicht allein eine 

ersatzleistung bietet, sondern die nach meiner einschätzung eigentlich 

auch Mittel wie Qualifizierungsmaßnahmen oder Vermittlungsmaßnahmen 

für eine aktive arbeitsmarktpolitik bereitstellen soll. selbstverständlich 

müssen diese Mittel in ihrer effizienz überprüft werden.

im Prinzip verstetigen sie mit diesem Modell auf einem anderen niveau 

die Verhältnisse von hartz-iV auf dauer. dazu müssen wir uns vergegen-

wärtigen, was unter rot-Grün mit hartz-iV passiert ist. es hat einen 

Paradigmenwechsel in der deutschen sozialpolitik gegeben: weg von der 

sicherung des lebensstandards hin zum angelsächsischen Modell der 

sicherung vor armut. ein beispiel kann das verdeutlichen: ein langzeitar-

beitsloser bekam früher arbeitslosenhilfe, die ungefähr 50 Prozent seines 

letzten nettoeinkommens ausmachte. das war im regelfall deutlich mehr 

als 345 euro. das hat dazu geführt, dass auf der einen seite sicherlich 

sozialhilfeempfänger, die arbeitsfähig sind, ein bisschen angehoben 

worden sind, für die zwei drittel, die aus der arbeitslosenhilfe in hartz-iV 

kamen, ist das aber eine deutliche Verschlechterung der situation.

Heike Göbel

wie erklären sie denn, dass das dann so viel teurer geworden ist mit 

hartz-iV, wenn der effekt überwiegend eine Verringerung der unterstüt-

zung zur folge hat?

michael Sommer

unter anderem dadurch, dass es ein mentaler fehler von rot-Grün war, 

familien mit bedarfsgemeinschaften gleichzusetzen. ich finde das übri-

gens auch schon von der begrifflichkeit her sehr fragwürdig. da gibt es 

einfach viele konstruktionsfehler in diesem Gesetz. ob es jedoch insge-

samt tatsächlich teurer geworden ist, können sie gar nicht nachweisen, 

da wir nicht wissen, wie hoch die kosten der kommunen für ergänzende 

regelungen, Pauschalen und ähnliches mehr waren. entscheidend ist, 

dass die konstruktionsfehler effekte hervorgerufen haben, die wohl kein 

Gesetzgeber gewollt hat. so zwingen sie über die definition von bedarfs-

gemeinschaften die jungen Menschen, aus dem elternhaus auszuziehen. 

der staat zahlt dann die Miete. hier muss man einfach sagen, das ist 

handwerklich Pfusch gewesen! aber mein Punkt ist ein anderer. ich wollte 

darauf aufmerksam machen, dass wir über rot-Grün anfang dieses 21. 

Jahrhunderts einen Paradigmenwechsel in der sozialpolitik mit weitrei-

chenden folgen für die Mentalität von arbeitnehmerinnen und arbeitneh-

mern hatten. sie brauchen keinen Gewerkschaftsführer, um zu wissen, 

was mit ihnen passiert, wenn sie langzeitarbeitlos werden. da geht es 

dann übrigens nicht nur um die höhe der unterstützung, sondern auch 

um die Mechanismen der sozialhilfe. ich erinnere mich, wenn ich das mal 

persönlich sagen darf, eines telefonats mit Gerhard schröder, als er mich 

am tag vor der agenda-rede anrief und sagte: „Übrigens, ich wollte dir 

nur sagen, wir machen das neue arbeitslosengeld ii nicht oberhalb der 

sozialhilfe, sondern auf dem niveau der sozialhilfe.” ich habe damals,  

die wirkungsweise und die reichweite dieser äußerung überhaupt erst 

einmal nicht verstanden. es ging ja nicht nur um das Geld, sondern es 

wurden für arbeitslose auch die Mechanismen der sozialhilfe wie z.b.  

die Vermögensanrechnung überprüft. das hat zur folge, dass sich heute 

Menschen lieber für armutslöhne verdingen als in hartz-iV fallen zu 

wollen.

Heike Göbel

das alles würde ja entfallen mit dem Modell eines solidarischen bürger-

geldes.

Dieter Althaus

Genau die argumente, die sie bei hartz-iV bringen, die ich teile, sind der 

Grund, warum der weg so nicht weiter führt.

michael Sommer

aber sie führen weg von den sozialen sicherungssystemen.
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Dieter Althaus

Punkt 1: wir haben rund um den einzelnen hartz-iV-empfänger einen 

beachtlichen betreuungsstaat organisiert, weil wir ihn in arbeit vermitteln 

wollen. wir haben restriktionen und sanktionen beschlossen, um dies zu 

erreichen. allein die bürokratie, die der staat leistet, um hier einen „weg 

zu schaffen”, ist groß. wir erreichen aber das Ziel nicht, weil der einzelne 

sagt: wo ist bei mir die Motivation für arbeit? sie ist nicht da, wenn ich 

am ende bei 700 oder 800 euro Zuverdienst 80 Prozent transferentzug 

habe. Punkt 2: wenn ich morgen aus diesem arbeitsplatz wieder heraus-

falle, finde ich mich in der gleichen situation reduziert.

aus diesen Gründen ist eine Grundsatzdiskussion über die existenzsiche-

rung notwendig. keiner in deutschland lebt dann unterhalb dieser exis-

tenzsicherung. wir sollten die existenzsicherung in freiheit gewähren, 

solidarisch in dieser Gesellschaft. die Motivation, durch eigene anstren-

gung wieder zu mehr zu kommen, erhöhen wir dadurch eher, als ständig 

den staatlichen betreuungsaufbau weiter zu organisieren. deshalb 

erübrigen sich die anderen hilfesysteme aber nicht, z.b. die aktive 

unterstützung beim Zugang in den arbeitsmarkt, die bildungs- und 

fortbildungsangebote – ganz im Gegenteil. es gibt die chance, sich 

abseits einer Massenbürokratie wieder stärker auf die besonderen auf-

gaben im einzelnen zu konzentrieren, um hier eine Verbindung zum 

arbeitsmarkt zu schaffen. denn wir haben das Problem, dass inzwischen 

einige löhne, davon bin ich tief überzeugt, nicht mehr existenzsichernd 

sind. wenn wir sie aber als existenzsichernd definieren, muss der staat 

kräftig subventionieren – ob über kombilöhne, die negativsteuer, das 

bofinger-Modell oder das sinn-Modell. Man sollte einen Paradigmen-

wechsel in den nächsten Jahren realistisch diskutieren. da scheint mir 

das solidarische bürgergeld das bessere Modell, weil es anreize schafft, 

weil der staat sich zurücknimmt, weil es die freiheit stärkt, weil es in die 

Menschen investiert, weil es nicht ständig die kontrolle erhöht, sondern 

dem Menschen vertraut. auch mit blick auf die soziale Marktwirtschaft 

ist es ein wirklich vernünftiges Zukunftskonzept. denn die soziale Markt-

wirtschaft geht davon aus, dass jeder auch in der lage, bereit und 

willens ist, aktiv zu sein. ich denke, die übergroße Mehrheit der deut-

schen ist das auch. ich muss ihnen aber wieder die chance geben, diese 

aktivität zu entwickeln. dafür muss man den staat in dieser frage 

deutlich zurückschrauben und die sanktionsmechanismen nicht immer 

weiter verfeinern.

michael Sommer

also an einer stelle gebe ich ihnen recht. wir müssen das Prinzip um-

kehren. allein das wort ‚hinzuverdienst‘ ist schon die völlig falsche 

 botschaft. denn es prophezeit sowohl für den betroffenen als auch für 

dessen arbeitgeber: du kriegst erst mal was vom staat, das steht dir zu, 

und dann kannst du ein bisschen hinzuverdienen. natürlich weiß der 

arbeitgeber das genauso wie der arbeitnehmer. um die dinge wieder 

vom kopf auf die füße zu stellen, sollte innerhalb der sPd und auch 

innerhalb der cdu die diskussion weitergeführt werden. dass man für 

die Menschen, die arbeiten wollen und arbeiten können, alles tut, um 

ihnen die arbeit zu ermöglichen. und dort, wo das arbeitsentgelt nicht 

reicht, müssen ergänzende Maßnahmen greifen. diese beiden Momente 

bietet hartz-iV ja auch. wenn das arbeitseinkommen nicht ausreicht, 

erhält man ergänzendes arbeitslosengeld ii. aber das ist vom Mechanis-

mus her etwas anderes. da gebe ich ihnen recht, hier muss der Mecha-

nismus verändert werden. das ist einer der konstruktionsfehler von hartz 

gewesen.

soweit ich weiß, lässt die konrad-adenauer-stiftung gerade überprüfen, 

was denn das solidarische bürgergeld eigentlich kosten würde. die finan-

zierung ist natürlich eine interessante frage. nur möchte ich darauf 

aufmerksam machen, dass es beim beispiel der arbeitslosenversicherung 

nicht nur um die lohnersatzleistung gehen kann, sondern es geht auch 

darum, dass über die arbeitslosenversicherung tatsächlich aktive arbeits-

marktpolitik mit finanziert wird. das würde ich gerne erhalten, denn wir 

werden mit dem Problem der Massenarbeitslosigkeit wahrscheinlich noch 

ein bisschen länger leben müssen.

Heike Göbel

aber ihr einwand, dass die arbeitsmarktpolitik jetzt überwiegend aus 

beiträgen finanziert wird, wirft doch die frage auf, ob es ohnehin eigent-

lich eine aufgabe der gesamten Gesellschaft ist und damit letztlich aus 

steuern finanziert werden müsste?

michael Sommer

wie wir die finanzarchitektur eines sozialstaates aufbauen, ist eine sehr 

grundlegende debatte. ich habe sehr viel sympathie für skandinavische 
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Modelle. dass die Gewerkschaften die sozialversicherung verwalten 

könnten, ist auch ein interessantes Modell. ich bin der auffassung, dass 

man gesamtgesellschaftliche leistung tatsächlich über steuern bezahlen 

muss. was aber ist eine gesamtgesellschaftliche leistung? bei der Ge-

sundheitsreform hätte man jetzt gerade die chance gehabt, die ist vertan 

worden.

Heike Göbel

sind in diesem Zusammenhang die Grundsatzprogrammdebatten bei 

beiden Parteien schon weit genug zum kern dessen vorgedrungen, was 

wir verändern müssen? solche Programme sollen über einen gewissen 

Zeithorizont hinaus halten.

michael Sommer

ich bin übrigens sehr froh darüber, dass die beiden großen Volksparteien 

momentan Programmdebatten führen. es hat sich doch sehr viel in dieser 

welt und auch in diesem land verändert, so dass man sich nun wirklich 

auch programmatisch verständigen muss. da ich an der sPd-Programm-

debatte als Mitglied der Programm-kommission teilnehme, kann ich 

ihnen sagen, dass es ein großer fehler ist, einen vorsorgenden und einen 

nachsorgenden sozialstaat zu beschreiben, über die finanzierung aber 

nichts zu sagen. wenn ich dann den finanzminister, der ja auch in der 

Programmkommission ist, dazu befrage, dann bekomme ich die antwort: 

wenn der vorsorgende sozialstaat funktioniert, brauche man den nach-

sorgenden nicht mehr. das ist ja theoretisch richtig, aber es gibt mindes-

tens eine Zwischenzeit, in der beides finanziert werden müsste. ich bin 

gespannt, wie da nachgebessert wird. was in der union zur finanzie-

rungsfrage diskutiert wird, weiß ich nicht. obwohl wir, soweit wir können, 

auch die debatte dort verfolgen und uns da auch mit einbringen. die 

tatsache, dass wir dazu insgesamt eine diskussion führen, halte ich für 

notwendig. was kann man lernen? was kann man erfahren? es ist na-

türlich immer schwierig zu kopieren. wenn man sich zum beispiel das 

skandinavische Modell anschaut, muss man auch verstehen, wie es 

funktioniert. kopieren kann man es nur schwer. aber wir können in 

vielerlei hinsicht vom ausland lernen. auch, dass man mit gesetzlichen 

Mindestlöhnen, herr althaus, sehr gut leben kann – zum beispiel in 

luxemburg.

Heike Göbel

sie sagen selber, man muss wissen, was man kopiert. Vielleicht sollte 

man nicht unbedingt das kopieren, was sich nicht überall im ausland 

bewährt hat.

Dieter Althaus

bei der sPd geht es in der Programmdebatte auch darum, die wiederver-

einigung nachzuvollziehen. das letzte Programm entstand noch vor der 

wiedervereinigung. die union hat ihr erneuertes Programm ja in den 

neunzigern geschrieben. für uns ist es im Grundsatzprogramm wichtig, 

dass wir unsere werteposition – freiheit, Gerechtigkeit und solidarität – 

erklären und daraus ableitend einzelne Politikfelder definieren. auch ich 

glaube, es ist wirklich ein gutes Zeichen, dass alle beiden großen Volks-

parteien und die csu derzeit eine solche Grundsatzprogrammdebatte 

führen.

Heike Göbel

beneiden sie denn die sPd um so ein schönes label wie den vorsor-

genden sozialstaat? Mir leuchtet das bisher nicht so richtig ein. ich 

dachte immer, unser sozialstaat sorgt auch vor. wozu zahle ich denn in 

die rentenversicherung, wenn das nicht aktive Vorsorge ist? wozu zahle 

ich in die arbeitslosenversicherung? ist das nicht Vorsorge? ist das 

nachsorge? ich sehe noch nicht, wie die sPd das wirklich mit leben 

erfüllen kann.

Dieter Althaus

wir brauchen diese Gesellschaftsdiskussion schon in den nächsten Jah-

ren. sie wird jetzt nicht kurzfristig zur Veränderung der strukturen in 

deutschland führen. wenn man aber wirklich kritisch und ehrlich auf 

unseren sozialstaat – wie er 1957 gegründet worden ist und wie er sich 

ausgeprägt hat – schaut, ist das system unter den heutigen bedingungen 

der Globalisierung nicht zukunftsfähig. das rentenversicherungssystem 

ist kein rentenversicherungssystem mehr, sondern wird zu 40 Prozent 

aus steuern finanziert. die Grundidee ist ja eine ganz andere gewesen. 

so könnte man jeden bereich, sie haben mit recht die Gesundheitspolitik 

angesprochen, genauer untersuchen. hier ergibt sich keine kurzfristige 
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aufgabe, sondern eine mittelfristige aufgabe. wenn der sozialstaat und 

die soziale Marktwirtschaft als Grundideen weiterentwickelt werden 

sollen, dann sind neue antworten gefragt. Mit den alten antworten wer-

den wir nicht erfolgreich sein. wir würden die illusion, dass wir noch 

erfolgreich wären, durch erneute schulden finanzieren. der schuldenberg 

beim bund, bei den ländern, den kommunen und den sozialkassen ist 

gigantisch. wir müssen wieder nach dem Motto der ehrlichen kaufleute 

handeln: wir können nur ausgeben, was wir auch erarbeiten. wir dürfen 

an dieser stelle nicht mehr den eindruck vermitteln, dass heutige system 

sei in sich schlüssig und in sich auch finanzierbar. es ist es nicht. es 

helfen auch nicht die kleinen korrekturen. damit können wir Zeit gewin-

nen. wir brauchen aber eine Generalrevision. die muss man zumindest 

gesellschaftspolitisch in den nächsten Jahren unabhängig vom detail 

diskutieren. 

Heike Göbel

aber darf man sich dafür wirklich so viel Zeit nehmen? an der debatte 

um die Gesundheitsreform sieht doch eigentlich jeder, dass man doch 

wieder an eine Grenze gestoßen ist. darüber, wohin der sozialstaat oder 

die sozialen sicherungssysteme reformiert werden sollen, herrscht jedoch 

eine große ratlosigkeit. es gibt die these, wir müssten mehr in richtung 

einer steuerfinanzierung kommen, andererseits werde damit das Grund-

element unseres sozialstaats, die kopplung von leistungsgedanken und 

höhe der beiträge mit der leistung, noch weiter ausgehöhlt.

michael Sommer

das stimmt beim Gesundheitswesen nicht!

Heike Göbel

das stimmt beim Gesundheitswesen nicht, aber es stimmt.

Dieter Althaus

bei der rente stimmt es auch nicht mehr. in 20 Jahren wird es eine 

durchschnittsrente von vielleicht 40 Prozent des dann vorhandenen 

einkommens geben. sehen sie sich unsere demographische entwicklung 

an. wer heute den jungen leuten erklären will, dass ihre rente zukünftig 

eine leistungsbezogene rente sein wird, der verkennt vollkommen die 

realitäten. dazu bietet die demographie und dabei besonders die alters-

entwicklung eine signifikante aussage.

Heike Göbel

aber müsste man sich dann nicht in solchen Programmdebatten wirklich 

zu einer klaren aussage auf beiden seiten durchringen: wo es denn 

hingehen soll und das dann auch relativ rasch und nicht erst in drei, vier 

oder fünf Jahren. demnächst steht die Pflegeversicherungsreform an, 

dann steht wahrscheinlich nach ein paar Jahren wieder die Gesundheit 

zur diskussion. Geht das nicht doch zu langsam und zu losgelöst von der 

wirklichkeit?

michael Sommer

natürlich geht das zu langsam. auf der anderen seite glaube ich, dass 

diese Gesellschaft sich auch verständigen muss. also wenn ich jetzt bei 

der sPd am Grundsatzprogramm mit diskutiere, dann macht das ingrid 

sehrbrock bei der cdu. der entscheidende Punkt ist: kommt man zu 

gemeinsamen erkenntnissen oder nicht?

für mich besteht der sozialstaat übrigens aus mehr als „nur” sozialen 

sicherungssystemen. dazu gehört zum beispiel die Mitbestimmung. 

wenn wir den sozialstaat auf den sozialhilfestaat reduzieren, dann sind 

wir schon auf dem falschen weg. wir brauchen gesellschaftliche Präventi-

on und verstärkte anstrengungen in bildung, forschung und innovation. 

das ist im kern das, wenn ich es auf den Punkt bringen soll, was den 

sPd-begriff des vorsorgenden sozialstaates ausmacht.

Dieter Althaus

wenn man die große Gemeinsamkeit zwischen böckler und adenauer 

erwähnt, muss man aber auch sagen, dass ganz am anfang ein großes 

Missverständnis stand. als ludwig erhard 1948 die bewirtschaftung 

abgeschafft und mit der währungsreform die Marktwirtschaft etabliert 

hat, geschah dies, ohne irgendwo in deutschland eine debatte zu führen, 

sondern mit dem erlass zur währungsreform am 20. Juni wurde gleich-

zeitig auch die bewirtschaftung abgeschafft und die Marktwirtschaft 

etabliert. damals hat die Gewerkschaft nicht gejubelt, sondern den 
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ersten Generalstreik im november 1948 vom Zaun gebrochen. die Ge-

werkschaft war als heftiger kämpfer gegen diese Marktwirtschaft aktiv. 

die erfolge dieser entscheidung ludwig erhards haben aber die stärke 

deutschlands begründet: eine starke Marktwirtschaft, die zu einem 

wirtschaftswunder geführt hat, das am ende sowohl die soziale stabilität 

wie die freiheitliche stabilität befördert hat. Man muss immer, wenn man 

die diskussion über die Vergangenheit führt, beide seiten sehen. die 

Gewerkschaften müssen auch heute die Veränderungen aktiv mit gestal-

ten und nicht nach dem Motto verfahren: wir wollen erst mal hinten 

versuchen zu bremsen, damit die Pferde nicht so schnell gehen. die 

organisationsveränderung bedingt durch die Globalisierung muss viel 

schneller verlaufen. in Jena hat kürzlich Prof. kodalle, ein deutscher 

Philosoph, gesagt, dass die Zivilgesellschaft in der Gefahr steht, durch 

die Globalisierung zerrissen zu werden. die Politik und die Verbände 

würden jedoch mit rasendem stillstand antworten. das heißt, wir tun 

ständig etwas, wir übertreffen uns in handlungen, aber in wirklichkeit 

und wahrheit haben wir keine ehrliche zukunftsfähige antwort auf dieses 

Phänomen der Globalisierung. die Verlierer dieses Prozesses sind nicht 

diejenigen, die mit ihrer besonderen befähigung und intelligenz die 

räume dieser welt gestalten, sondern die Verlierer dieser entwicklung 

sind immer die sogenannten kleinen leute, die sozial schwachen, die zu 

weniger Mobilität in der lage sind und die weniger bildungsvorausset-

zungen mitbringen. wenn wir den sozialstaat erhalten wollen, und ich 

will das absolut, sollten wir einmal unsere Perspektive verändern. wir 

sollten nicht so sehr darüber nachdenken, wie wir verteilen, sondern wie 

wir wieder die kräfte in dieser Gesellschaft stärken und formieren. da 

wünsche ich mir, dass die Gewerkschaften nicht hinten stehen und brem-

sen, sondern mit vorne auf dem kutschbock stehen und möglicherweise 

die Pferde mit antreiben und dass sie mit dafür sorgen, dass wir in die 

richtige richtung fahren.

michael Sommer

die Programmatik der deutschen Gewerkschaften sah 1949 vor, die 

schlüsselindustrien zu verstaatlichen. der große historische kompromiss 

zwischen adenauer und böckler war, genau das nicht zu machen, son-

dern an deren stelle qualifizierte Mitbestimmung von arbeitnehmerinnen 

und arbeitnehmern auf gleicher augenhöhe mit ihren arbeitgebern 

einzuführen. das war meines erachtens die große historische leistung. 

ich weise allerdings bewusst zurück, dass die Gewerkschaften immer nur 

hinten stehen und bremsen. ich weiß, das bild wird gerne vermittelt. 

Jeden tarifvertrag, jede neue idee zur weiterbildung, zu bildungsan-

strengungen oder innovationen und technischem fortschritt mit dem 

aspekt von sicherheit zu verbinden, hat nicht nur etwas mit bremsen  

zu tun. wir wollen dieses land sozialverantwortlich mit gestalten. dann 

werden wir es im gesellschaftlichen streit möglicherweise machen. aber 

wir müssen auch in der lage sein, die diskussion so weit zu ende zu 

führen, dass wir in diesem land wirklich etwas verändern – und zwar 

positiv. es gibt ja ein großes Problem, ein ganz großes. die Menschen 

empfinden heute den begriff reform schon als bedrohung. so weit haben 

wir es gebracht.

Dieter Althaus

ich bin nun nicht der Meinung, dass sie sich persönlich angegriffen 

fühlen sollten. ich will ihnen ein beispiel nennen, warum ich so argu-

mentiere. Vor dreieinhalb Jahren hat die iG-Metall in den neuen ländern 

einen streik organisiert. es ging darum, die arbeitszeit auf das westliche 

niveau zu reduzieren. wir hatten in leipzig und an anderen stellen die 

kurzfristige schließung von unternehmen. Zur gleichen Zeit haben wir in 

deutschland darüber diskutiert, dass wieder länger und mehr gearbeitet 

werden muss. wenige wochen später hat dann dieser streik ein ende 

gefunden. es ist nicht dazu gekommen, dass im osten die arbeitszeit 

reduziert wurde. um international wettbewerbsfähiger zu sein, wurde die 

arbeitszeit insgesamt im westen wieder leicht erhöht. da kann man nun 

wirklich nicht davon ausgehen, dass z.b. die iG-Metall zu diesem Zeit-

punkt mit auf dem kutschbock gesessen hat. sie hat wirklich hinten 

gesessen und versucht, die bremsen mächtig reinzulegen.

michael Sommer

es ist natürlich eine frage der definition: was hinten und was vorne ist?

Heike Göbel

das Grundproblem unserer debatte ist, dass man die frage, was fort-

schritt ist, nach wie vor unterschiedlich definiert. die Gewerkschaften 

haben ein anderes Verständnis, welches man sich an der debatte um den 

Mindestlohn klarmachen kann. im Verständnis von dieter althaus ist der 

Mindestlohn keine bewegung nach vorne. es ist schwer, auf diese weise 



48

zu einem gemeinsam in die Zukunft blickenden schluss zu kommen. die 

debatte ist einfach noch nicht zu ende geführt. es werden weitere debat-

ten folgen müssen, bevor man sich auf ein Modell einigen kann. 

Redaktionell gekürzte Fassung des Mitschnitts vom 31. Januar 2007 in 

der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.

Petra Schwarz

ingrid sehrbrock ist seit vielen Jahren gewerkschaftlich 

engagiert, seit 1999 Mitglied des geschäftsführenden bun-

desvorstandes des dGb und seit Mai 200� stellvertretende 

Vorsitzende des bundesvorstandes des dGb. außerdem ist 

sie auch noch stellvertretende bundesvorsitzende der cda 

und Mitglied der cdu. frau sehrbrock, wie soll es in Zukunft 

mit den Gewerkschaften weitergehen? Vielleicht erst mal so, 

dass wieder mehr Mitglieder in die Gewerkschaften eintre-

ten?

Ingrid Sehrbrock

das ist natürlich ein gutes Ziel, welches wir auch verfolgen. 

die Mitgliederentwicklung bei den Gewerkschaften ist leider 

noch rückläufig. wir haben diesen trend aber anhalten 

können. er verläuft nicht mehr so dramatisch, wie in den 

vergangenen Jahren. wir wollen die trendwende, wir wollen 

wieder mehr Mitglieder gewinnen. ich bin mir ziemlich 

sicher, dass wir da schon auf einem ganz guten weg sind. 

deshalb werden wir uns heute sicherlich auch noch darüber 

die Gewerkschaften  
der Zukunft 

inGrid sehrbrock, frank ulrich MontGoMery, Michael 

Vassiliadis und wolfGanG schroeder iM GesPräch Mit 

Petra schwarZ



50 51

unterhalten, wie man das denn macht. der dGb nimmt selbst keine 

Mitglieder auf, aber wir haben eine arbeitsteilung zwischen den Gewerk-

schaften und uns vorgenommen. der dGb kümmert sich insbesondere 

um den so genannten Vorfeldbereich – das heißt, vor der eigentlichen 

berufstätigkeit. wenn man in die erwerbstätigkeit eintritt, ist es eine 

aufgabe der Gewerkschaften. wir haben insbesondere bei jungen Mitglie-

dern akzente gesetzt. Mehrere beratungsprojekte haben dazu beigetra-

gen, dass wir bei den neuen Mitgliedern der Gewerkschaften inzwischen 

im durchschnitt einen anteil von 30 Prozent Jugendlichen haben. ich 

finde, das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Überhaupt hat 

sich das image der Gewerkschaft in den letzten Jahren in der Öffentlich-

keit doch gebessert. als ich beim dGb begonnen habe, das war im Jahr 

2000, sahen viele die Gewerkschaften in der blockierer-ecke. sie galten 

als Verhinderer oder dinosaurier, die sich nicht verändern wollen und 

nicht einsehen, dass die welt sich verändert. wenn man sich die allens-

bach-studie vom Mai 200� anschaut und dann mit der von 2003 ver-

gleicht, hat es erhebliche Veränderungen in der wahrnehmung der Ge-

werkschaften gegeben. 2003 hat allensbach festgestellt, dass der anteil 

derjenigen, die der auffassung waren, dass der Gewerkschaftseinfluss 

zurückgedrängt werden muss, relativ hoch ist. das ist 200� völlig anders. 

da ist es eher so, dass man möchte, dass die Gewerkschaften stärker 

werden und dass man mit einer gewissen sorge sieht, dass sie noch 

nicht so stark sind, wie sie eigentlich sein müssten.

Petra Schwarz

obwohl sie, frau sehrbrock, – ich zitiere Professor oskar negt – „ein 

chronisches flexibilitätsdilemma” haben?

Ingrid Sehrbrock

das wird uns vorgeworfen. herr negt sollte vielleicht ein bisschen stärker 

in die Praxis der Gewerkschaftsarbeit einsteigen. die ist gerade, was die 

tarifpolitik betrifft, sehr flexibel. er hat uns auch Vorschläge gemacht, 

wie wir mehr Mitglieder gewinnen können. so ist er der auffassung, dass 

wir uns stärker mit den so genannten nichtregierungs-organisationen 

vernetzen sollen. ich denke, dass ist sinnvoll, dass wir es auch mit den 

kollegen aus den Gewerkschaften diskutieren. was die flexibilität betrifft, 

sehe ich das anders als herr negt.

Petra Schwarz

dr. frank ulrich Montgomery, es gab in letzter Zeit wohl kaum einen 

streik, der so erfolgreich war wie der, den sie über wochen und Monate 

angeführt haben. wie lange genau ging er eigentlich?

Frank ulrich montgomery

er dauerte 15 wochen bei der tarifgemeinschaft der länder, also den 

unikliniken, und acht wochen bei den kommunen. aber es geht immer 

noch weiter, denn wir sind eine kleine Gewerkschaft und wir fressen uns 

langsam durch den großen kuchen. wir haben zuerst mit den großen 

öffentlichen arbeitgebern angefangen. Jetzt kommen die privaten dran 

und die kirchen bleiben auch nicht ganz verschont. obwohl es hier immer 

noch eine sonderstellung der kirchen im Grundgesetz gibt. aber auch da 

muss man noch mal ran, denn wir wollen vernünftige arbeitsbedingungen 

und vernünftige arbeitszeiten für ärzte endlich auch dort durchsetzen.

Petra Schwarz

bereits seit 1983 sind sie Vorsitzender des Marburger bundes, der ja die 

interessen der angestellten und verbeamteten ärztinnen und ärzte 

vertritt. außerdem sind sie seit 200� noch Mitglied im Vorstand der 

bundesärztekammer und Präsident der ärztekammer hamburg. wie lang 

ist ihr arbeitstag?

Frank ulrich montgomery

ich kämpfe dafür, dass wir endlich die 80-stunden-woche für ärzte 

abschaffen. aber ich selbst habe – in meinen verschiedenen tätigkeiten 

zusammengenommen – eine 80- bis 100-stunden-woche.

Petra Schwarz

ihre Gewerkschaft ist eine kleine und ganz deutlich klientelgebundene 

Gewerkschaft. ist sie damit die Gewerkschaft der Zukunft?
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Frank ulrich montgomery

also ich glaube, dass wir die speerspitze eines trends sind. ob meine 

Gewerkschaft nun gerade die typische der Zukunft ist, das wird sich 

zeigen. Peter ustinov hat so schön gesagt: Mit Propheten redet man am 

besten drei Jahre später. Von daher weiß ich nicht, ob mein Modell das 

typische ist. denn sie dürfen nicht vergessen, die ärzte leben in einem 

extrem boomenden Markt, dem Gesundheitsmarkt. wir haben keinerlei 

arbeitslosigkeit, wir haben eher einen ärztemangel und wir haben eine 

totale Globalisierung. ein großer teil der ärzte geht heute in andere 

länder der europäischen union, um dort zu arbeiten. wir sind, was die 

Marktbedingungen angeht, überhaupt nicht typisch für eine Gewerk-

schaft. die entwicklung zu einer spezialistengewerkschaft, die dann auch 

ihre eigenen dinge in die hand nimmt, wurde schon in anderen branchen 

vorgemacht. wir kopieren ein bisschen das Geschäftsmodell der Vereini-

gung cockpit. dort hat allerdings der arbeitgeber von anfang an mitge-

macht. wir hatten das Problem, dass wir erst einmal den arbeitgeber 

davon überzeugen mussten, mit uns tarifverhandlungen zu führen. 

kleine spezialistengewerkschaften mit einer hohen flexibilität sind sicher 

ein Modell der Zukunft. was uns vielleicht ein kleines bisschen unter-

scheidet, ist, dass wir in einer kleinen Gewerkschaft gelernt haben, das 

zu tun, was unsere Mitglieder wollen und nicht unseren Mitgliedern 

andauernd sagen, was sie zu tun haben. das ist für mich so ein zentraler 

unterschied.

Petra Schwarz

sie haben es geschafft, zum beispiel für eine 29-jährige klinikärztin, 

angehende internistin, die 40-stunden-woche sicher zu stellen. sie 

verdient 3.000 euro brutto im Monat. das ist wenig mehr als eine kran-

kenschwester verdient. sie hat zwar einerseits keine endlosdienste mehr, 

aber damit auch keine Zusatzdienste, die das einkommen verbessern 

könnten. ist das die lösung?

Frank ulrich montgomery

nein, dem ist nicht so. nur im tarifbereich ost kann es vorkommen,  

dass jemand, der wirklich keinerlei dienste mehr machen darf, so wenig 

verdient. aber es gibt keinen einzigen tarifbereich, in dem das Grundge-

halt eines 29-Jährigen 3.000 euro beträgt. nicht in unserem tarifvertrag.

fragen wir doch mal die Mitglieder. es hatte ja irgendetwas zu sagen, 

dass 30.000 Mitglieder in den Marburger bund eingetreten sind. die 

scheinen das besser gelesen zu haben.

Petra Schwarz

Michael Vassiliadis ist seit 198� als hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktio-

när tätig, seit März 2004 Mitglied des geschäftsführenden hauptvorstan-

des der iG bergbau chemie energie. eine Gewerkschaft mit vielen funk-

tionären ist ja wunderbar. wenn es aber immer weniger Mitglieder gibt, 

entsteht ein Problem. wie bewältigen sie das?

michael Vassiliadis

Zunächst einmal ein wort zur analyse. es ist schon so, dass wir Gewerk-

schaften ein strukturproblem haben. es hilft auch nicht, drum herum zu 

reden. die Gewerkschaften sind demokratische Verbände, die auf der 

arbeitnehmerschaft der 1950er, 19�0er Jahre basieren, die sehr gut 

organisiert war und ist. die struktur der arbeitnehmerschaft der 1950er, 

19�0er Jahre heißt männlicher facharbeiter und angelernte. daher haben 

wir heute ein strukturproblem in dieser sich verändernden landschaft 

der arbeitnehmer mit zunehmend höherer Qualifikation. das bedeutet 

ein Vakuum für gewerkschaftliche organisationen. wir haben immer 

versucht – und es ist auch unser auftrag – trotz der relativen Monostruk-

tur der Mitglieder möglichst alle beschäftigten in der branche wahrzuneh-

men und zu vertreten. nicht nur in der tarifpolitik, sondern darüber 

hinaus beim blick auf den sozialstaat und die Gesellschaft. diese Verhält-

nisse geraten unter druck. würden wir uns ausschließlich auf unsere 

klientel konzentrieren und konsequent das tun, was unsere Mitglieder 

verlangen, dann hätten wir auf Grund unseres besonderen status aus 

dem Grundgesetz zu recht eine politische debatte in diesem land. das 

heißt, die balance, die wir zwischen Gemeinwohl, der beachtung der 

wettbewerbsfähigkeit der wirtschaft und der Mitgliederinteressen versu-

chen herzustellen, ist weit schwieriger geworden. unter druck stehen 

bedeutet, dass der Personalabbau der letzten zwanzig Jahre vor allen 

dingen in unserem klientel stattgefunden hat. das ist ein Prozess, der 

auch nicht aufzuhalten sein wird. wir können auch nicht mehr in aller 

breite davon ausgehen, dass das, was wir kollektiv vereinbaren, für alle 

gilt. unsere antworten darauf sind: flexibilisierung und differenzierung. 

da sind uns aber Grenzen gesetzt. diese Grenzen werden von einer 
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höher qualifizierten klientel natürlich kritisch gesehen. es gibt ein fak-

tisches Vakuum, um das wir uns kümmern müssen. nur möchte ich um 

Verständnis werben, dass diese spannung nicht nur theoretisch ist. 

würden wir das tun, was diese beschäftigtengruppen verlangen, kämen 

wir mit unseren heutigen Mitgliedern, die unseren Verband tragen, in 

konflikt. wenn das auf den dGb mit seinen unterschiedlichen traditionen 

und unterschiedlichen politischen strömungen übertragen wird, lässt sich 

die komplexität des Problems erahnen. 

das ist erst mal das dilemma. und die frage ist jetzt: wie kommen wir 

da raus? ich glaube, es bleibt nur eine wahl. wir müssen beides tun und 

beides adressieren und in den Verbänden dafür werben, dass wir beides 

tun. wir müssen den inneren wandel mit dem äußeren wandel verbinden 

und thematisieren. den Mitgliedern vorzutäuschen, dass die Zeit umkehr-

bar sei, ist eine romantische Verklärung. das heißt noch lange nicht, dass 

alles aufgegeben werden muss. 

Petra Schwarz

können sie das noch konkreter benennen? wo sind zum beispiel die 

unterschiede im interesse eines eingetragenen und eines potentiellen 

Mitglieds?

michael Vassiliadis

nehmen wir mal ein potentielles Mitglied. bei der basf haben wir 18 

Prozent außertarifliche angestellte. sie sind höher bezahlt als die höchste 

tarifgruppe. Zunächst einmal gibt es eine tatsache: sie sind in diesem 

status „außertarif”, weil es einen tarif gibt. wenn wir keinen tarifvertrag 

hätten, gäbe es auch keinen status „außertarif”. diese klientel hat be-

sondere themen und Probleme. nehmen wir zum beispiel einen natur-

wissenschaftler, der aufträge und Projekte bearbeiten muss. Mit einer 

von Montag bis freitag fixierten 38-stunden-woche ist ihm wenig gehol-

fen. wenn wir ihm das vom Grundsatz her erklären, findet er das interes-

sant, es nutzt ihm aber nichts. das heißt, das thema zu adressieren, ist 

die eine sache. es ist in deutschland sehr schwer, eine differenzierte 

debatte zu führen. sie wird gefordert, aber wehe, sie tun es. so ist es 

sehr kompliziert, die unterschiedlichen interessen aufzunehmen und als 

berechtigte interessen zu akzeptieren. hier gilt es, zugeschnittene lö-

sungen anzubieten. so haben wir beispielsweise die arbeitszeit für Pro-

jekte innerhalb eines dreijahreszeitraums fast offen verteilt. nur, dass 

dann in den drei Jahren wieder die vereinbarte arbeitszeit erreicht wer-

den muss. wir organisieren solche wege. wir müssen sie aber noch 

besser als in der Vergangenheit vermarkten.

Petra Schwarz

Prof. dr. wolfgang schroeder war von 1991 bis 200� bei der iG Metall in 

verschiedensten funktionen tätig. seit Mai 200� ist der Politikwissen-

schaftler Professor an der universität kassel. sie können nun von drau-

ßen auf diese Zusammenhänge schauen.

Wolfgang Schroeder

Zunächst finde ich es sehr erfreulich, dass es ein so hohes Maß an Probl-

embewusstsein gibt. es gibt in den deutschen Gewerkschaften mittler-

weile kein grundlegendes Problem mehr, dass nicht von den Gewerk-

schaften erkannt worden wäre. entscheidend ist jedoch, dass diese 

organisationen, die auf eine lange Geschichte zurückblicken, angesichts 

der rasant verlaufenden umweltveränderungen alle aktuellen Probleme 

gleichzeitig anpacken müssen. die Gewerkschaften in deutschland sind 

keine honoratiorenorganisationen, sondern Massenverbände, die Mit-

glieder in den einzelnen betrieben haben, diese Mitglieder branchenweise 

organisieren und die aktiv an der ausgestaltung der tarifpolitik in 

deutschland beteiligt sind.

eine erste und wesentliche herausforderung für das deutsche Gewerk-

schaftsmodell besteht in dem seit etwa zwanzig Jahren zurückgehenden 

deckungsgrad der tarifbindung. neue branchen und betriebe lassen sich 

bislang kaum regulieren. es gibt aber nicht nur eine entwicklung nach 

unten, sondern auch bereiche, die bislang nicht reguliert wurden und es 

nun werden. im Vordergrund stehen aber bereiche, die in der Vergan-

genheit gut organisiert waren, sich aber zunehmend schlechter regulieren 

lassen. auf die veränderten strukturen der Märkte und der betriebe ist 

mit einer neuen flexibilisierungs- und dezentralisierungspolitik reagiert 

worden. in dieser hinsicht ist in einem Zeitraum von wenigen Jahren 

unglaublich viel passiert. wer in den 1980er Jahren über Öffnungsklau-

seln des gegenwärtigen ausmaßes gesprochen hätte, wäre für verrückt 

erklärt worden. die heutige Möglichkeit, flexible tarifmodelle zu vereinba-

ren, wäre damals (wahrscheinlich) als existenzbedrohend für die deut-
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sche tarifautonomie und das deutsche Gewerkschaftsmodell wahrgenom-

men worden. heute stellen wir fest, dass diese annahme nicht zutreffend 

ist. die Gewerkschaften haben sich als lern- und anpassungsfähig erwie-

sen, um auf die dezentralisierung angemessen reagieren zu können.

eine zweite schwäche besteht im Mitgliederrückgang der Gewerk-

schaften. der gewerkschaftliche organisationsgrad liegt mittlerweile 

gesamtwirtschaftlich bei nunmehr 22 bis 23 Prozent. im detail existieren 

zwischen einzelnen branchen und betrieben jedoch starke unterschiede. 

es gibt bereiche, so in der chemie- und automobilindustrie, also dem 

exportorientierten sektor, wo organisationsgrade zwischen 40 und 80 

Prozent vorliegen. hier kann man von voller repräsentativität und legiti-

mation der Gewerkschaften sprechen. dort werden die Gewerkschaften 

gebraucht und akzeptiert und dort haben sie eine starke Gestaltungsfä-

higkeit bewiesen. in anderen bereichen, vor allem dort wo die betriebe 

klein und jung sind und es keinen betriebsrat gibt, sind auch die Gewerk-

schaften schwach vertreten. 

ein drittes Problem für die Gewerkschaften ist die herstellung eines guten 

Verhältnisses zu den betriebsräten. denn auch in manchen gut organi-

sierten betrieben dominieren zuweilen die betriebsräte die arbeitsbezie-

hungen. daraus resultiert in manchen fällen auch ein gewisses span-

nungsverhältnis zu den Gewerkschaften. für die Gewerkschaften ist es 

aber wichtig, dass sie ein konstruktives arbeitsverhältnis zu den be-

triebsräten haben. denn die betriebsräte kennen einerseits die betrieb-

liche realität bestens und sind andererseits in der regel auch Gewerk-

schaftsmitglieder, auch wenn deren Zahl leicht rückläufig ist. an dieser 

stelle sollte eine revitalisierungsstrategie der Gewerkschaften ansetzen. 

denn der betrieb ist der ort des Geschehens. es sind die betriebsräte, 

die unmittelbaren kontakt zu den beschäftigten haben und damit zu 

potentiellen Mitgliedern. nicht die Gewerkschaftsfunktionäre, sondern in 

erster linie die betriebsräte, werben neumitglieder. um eine Mitgliederof-

fensive zu ermöglichen, ist es wichtig, ein konstruktives Verhältnis zwi-

schen Gewerkschaftsfunktionären und betriebsräten zu generieren. 

aufbauend auf diesem Verhältnis können dann auch weitergehende 

Projekte wie eine veränderte tarifpolitik angegangen werden.

wir können allerdings auch nicht mehr von der einen gewerkschaftlichen 

realität sprechen, sondern müssen uns vergegenwärtigen, dass die Ge-

werkschaften in deutschland heute in drei welten agieren. es gibt einer-

seits den schon erwähnten exportorientierten sektor, der hoch reguliert 

ist, einen maßgeblichen anteil an der hohen Produktivität des deutschen 

Modells hat und der auch in Zukunft der wesentliche Garant dafür sein 

wird, dass die genannten Veränderungen vor allem auch bei der Qualifika-

tion möglich gemacht werden. darüber hinaus beobachten wir anderer-

seits einen zweiten sektor, in dem es durchaus auch einen hohen organi-

sationsgrad gibt und wo die Gewerkschaften teilweise auch sehr einfluss-

reich sind. die gewerkschaftliche stärke ist dort jedoch in hohem Maße 

von einzelnen Personen abhängig. es ist schwieriger als im exportorien-

tierten bereich, ein einheitlicheres auftreten zu gewährleisten. Zudem sind 

die beteiligung und der einfluss in dieser welt stärker von persönlichen 

und kräfteorientierten konstellationen abhängig. ein beispiel hierfür ist der 

Marburger bund, dessen Verhandlungserfolge im letzten Jahr, zumindest 

in der öffentlichen wahrnehmung eng mit der Person von herr Montgome-

ry verknüpft war. Zusätzlich existiert ein dritter sektor, in dem die Ge-

werkschaften entweder gar nicht oder nur in einer sehr prekären Position 

präsent sind. auf diesen bereich sind augenblicklich viele augen gerichtet. 

die Mindestlohndebatte steht dafür ebenso wie die grundsätzliche frage 

um die anerkennung einer arbeitnehmervertretung. um in diesem bereich 

überhaupt minimale konditionen von interessenvertretung, regulierung 

oder Qualifikationsförderung zu verankern, muss zunächst die anerken-

nung des betriebsrates, die anerkennung des Zugangs von Gewerkschaf-

ten durchgesetzt werden. lidl oder schlecker waren die beiden wichtigsten 

fälle, die in den letzten Jahren diesbezüglich öffentlich beachtung fanden. 

beides sind beispiele für unternehmen, in denen das recht der Mitarbeiter, 

einen betriebsrat zu gründen, erst erstritten werden musste.

es ist daher wichtig, wenn über neue konzepte und Positionen nachge-

dacht wird, die jeweiligen handlungsrealitäten und auch handlunge-

grenzen von Gewerkschaften zu bedenken. denn die konzepte, mit 

denen Gewerkschaften auf umweltveränderungen reagieren, sind nicht 

von einer welt auf die andere zu übertragen. die erste welt, also vor 

allem die exportorientierte Qualitätsproduktion, hat mit der dritten welt 

vergleichsweise wenige Gemeinsamkeiten.

Petra Schwarz

anknüpfend an diese differenzierung, die sie vorgenommen haben, ist es 

doch umso legitimer zu fragen, ob die gegenwärtigen organisationsformen 

der Gewerkschaften in deutschland, noch sinnvoll und zeitgemäß sind?
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Wolfgang Schroeder

das Modell der industrie- und einheitsgewerkschaft hat sich in deutsch-

land bewährt, weil es sich immer wieder neu angepasst und verändert 

hat. Vermutlich muss das Verhältnis zwischen einheit und Vielfalt gegen-

wärtig abermals neu justiert werden. denn wir benötigen differenziertere 

Modelle, die in der lage sind, die enorme komplexität und differenziert-

heit der heutigen wirtschaftlichen und sozialen realität unter dem dach 

der einheitsgewerkschaften abzubilden. hier verbirgt sich eine wesent-

liche herausforderung für den deutschen Gewerkschaftsbund: denn wie 

kann es möglich sein, die separaten welten gewerkschaftlicher realität, 

die nur wenige Gemeinsamkeiten haben, unter einem dach zusammen-

zubringen. und dies ist notwendig, weil diese drei welten keinesfalls 

identisch sind mit den Grenzen zwischen den Gewerkschaften. Vielmehr 

befinden sich die drei welten in nahezu allen Gewerkschaften; allerdings 

mit unterschiedlichen anteilen.

Petra Schwarz

frau sehrbrock, sehen sie dieses dilemma für den dGb?

Ingrid Sehrbrock

der dGb hat natürlich eine sehr schwierige aufgabe, die häufig gar nicht 

so gesehen wird. der dGb ist die dachorganisation und der dGb soll die 

Gewerkschaften gegenüber den jeweiligen regierungen, Verbänden, 

organisationen vertreten. dabei soll er möglichst mit einer zwischen allen 

Gewerkschaften abgestimmten Position nach außen auftreten. Genau da 

fängt die schwierigkeit an. das ist eine erfahrung, die ich mir auch nicht 

so kompliziert vorgestellt habe. wir treffen häufig auf die situation, dass 

in den Gewerkschaften sehr unterschiedliche Positionen existieren. beim 

Mindestlohn ist das ganz offenkundig geworden. es gibt branchen, in 

denen der Mindestlohn nicht im Vordergrund steht. es gibt aber auch 

branchen, in denen der Mindestlohn ein ganz wichtiges Ziel ist. wenn 

sich innerhalb des deutschen Gewerkschaftsbundes ein spektrum zeigt, 

dass eine Gewerkschaft den Mindestlohn komplett ablehnt und andere 

aufgrund der situation in der jeweiligen branche einen Mindestlohn 

unbedingt brauchen, bedeutet das für die formulierung einer gemein-

samen Position natürlich eine schwierige aufgabe für den dGb. ähnliche 

Problemlagen gibt es beim thema ausbildung. die bundesregierung hat 

dann den standpunkt vertreten: werdet ihr euch erst mal selbst einig 

und wenn ihr eine gemeinsame Position habt, dann könnt ihr wiederkom-

men und von uns verlangen, dass wir politisch aktiv werden sollen.

bei den organisationsformen haben wir als dGb versucht, formen zu 

finden, die stärker an den Problemlagen bestimmter Gruppierungen 

ansetzen. dabei möchten wir auch als dienstleister auftreten. dieses 

Modell hat sich als erfolgreich erwiesen. wir haben vor Jahren festge-

stellt, dass immer mehr junge Menschen, die studieren und nebenbei 

jobben, keine ahnung von arbeitsrechtlichen fragen – anspruch auf 

krankenversicherung, lohnfortzahlung, tariflohn – hatten. wir haben 

dann begonnen eine beratungs-website anzubieten, über die man inner-

halb von 48 stunden eine rückmeldung bekam. ohne große werbung 

haben sehr viele auf diese seite zugegriffen und die beratung dankbar 

angenommen. wir haben dann gemerkt, dass immer mehr junge auszu-

bildende mit ihren Problemen auf diese seite gestoßen sind. daraufhin 

gestalteten wir ein eigenes angebot für junge auszubildende (www.

doktorazubi.de). es lohnt sich übrigens, sich die berichte aus der ausbil-

dungswelt der jungen leute anzuschauen: wird das Jugendarbeitsschutz-

gesetz eingehalten? wie ist es mit den arbeitszeiten? steht ein ausbilder 

zur Verfügung? wer bereitet mich auf die Prüfung vor? wer kümmert sich 

überhaupt um mich als auszubildender? wir bieten eine erstberatung an, 

ohne dass man Mitglied sein muss. bei komplizierten fällen erwarten wir 

eine Mitgliedschaft. auf diese art und weise konnten relativ viele Mit-

glieder geworben werden. das ist eine dienstleistung, die auch zu den 

originären angeboten der Gewerkschaften gehören muss. bei Mitgliedern 

bieten wir natürlich den rechtsschutz. Gerade für junge Menschen gab es 

lange keine wirklich guten angebote. solche Modelle sind offenbar geeig-

net, die reputation auch der Gewerkschaften zu erhöhen. die rückmel-

dungen, die wir über diese seite bekommen haben, sind sehr, sehr 

positiv. Mit diesem sehr praktischen ansatz kann man deutlich machen, 

dass die Gewerkschaften zur Verfügung stehen, wenn es schwierig wird. 

er trägt sicherlich auch dazu bei, das image der Gewerkschaft zu verän-

dern, sie aus der ecke des Verhinderns oder blockierens herauszuholen.

Petra Schwarz

herr Montgomery, wie ist es zu vereinbaren, sich gleichermaßen um die 

interessen der Mitglieder wie um das Gemeinwohl zu kümmern?
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Frank ulrich montgomery

wir haben uns erheblich um das Gemeinwohl gekümmert. wir haben in 

den letzten zehn Jahren im bereich der einkommen junger ärzte 7,5 

Prozent realen Verlust gehabt, während alle anderen Mitarbeiter im 

krankenhaus � Prozent Plus hatten. damit haben wir beschäftigungssi-

cherung für viele andere berufe betrieben. das war aber nur die eine 

seite der Medaille. es gibt noch eine zweite seite. wir hatten eine ar-

beitszeitdiskussion in der bundesrepublik, die sich mit der frage ausein-

andersetzte: ist Patienten noch zuzumuten, dass ein arzt 80 stunden 

gearbeitet hat? aus den Gewerkschaften und aus dem arbeitgeberlager 

erhielten wir unbefriedigende lösungen, die in schichtdienst oder simple 

40-stunden-Vorschläge mündeten. unsere herausforderung bestand 

darin, dass ich bei meinen Mitgliedern zwei total – übrigens auch meinen 

Verband fast zerreißende – Gruppierungen bedienen musste. auf der 

einen seite standen die „ayatollahs” der 40-stunden-woche, die es 

berechtigt gibt und die ich ernst nehmen muss. auf der anderen seite die 

Gruppierung, die gesagt hat: ich hab nicht Medizin studiert, um hinterher 

nur 40 stunden zu arbeiten. auch die muss ich ernst nehmen. aber ich 

muss ihnen einen riegel irgendwo bei �0 stunden vorschieben. denn die 

80 stunden halte ich für wirklich nicht erträglich. Mein Ziel war: flexibili-

tät ermöglichen. dabei muss ich beide Gruppen, die in meinem Verband 

vielleicht jeweils die hälfte der Mitgliedschaft repräsentieren, auf ir-

gendeine art und weise zufrieden stellen. das ging nicht in den traditio-

nellen strukturen der tarifarbeit. deswegen haben wir uns auf eigene 

füße gestellt. das Zusammenschweißende war die Missachtung von 

vernünftigen arbeitszeitregelungen durch arbeitgeber. das ist der Motiva-

tionseffekt. deswegen wird es nicht ganz einfach werden, im nächsten 

Jahr zwei oder drei Prozent mehr lohn auszuhandeln. ob dann im selben 

Maße eine Motivation zu mobilisieren ist? aber, frau sehrbrock, was 

würden sie denn sagen, wenn der Marburger bund einen aufnahmean-

trag in den dGb stellen würde? wir wären ja nicht die kleinste Mitglieds-

gewerkschaft bei ihnen. ich bin davon überzeugt, dass wir eigentlich auf 

dauer in dem solidaritätsmodell besser als Gewerkschaftsbewegung 

leben können, wenn wir aufeinander zugehen und diese solidarität auch 

gemeinsam leben. wir waren ausgeschert, weil wir nicht mehr in einer 

Großgewerkschaft usurpiert werden wollten und das werden wir sicher 

auch in Zukunft nicht mehr wollen.

Petra Schwarz

sie meinen ver.di?

Frank ulrich montgomery

Ja, ich meine ver.di. in vielen Gesprächen mit frank bsirske habe ich 

versucht klarzumachen, dass es eigentlich viel vernünftiger ist, solidari-

tät auch innerhalb der Gewerkschaften herzustellen.

Man darf jedoch nicht übersehen, dass in unserem bereich die aus der 

krankenhausfinanzierung und Gesundheitspolitik kommende budgetie-

rung im krankenhaus existiert. sie führt natürlich automatisch in eine 

spezifische argumentation: es ist nur eine endliche summe Geldes 

vorhanden und diese summe wird in ihrer höhe nach völlig anderen 

kriterien, die mit der wirtschaftform oder der arbeitskraft nichts zu tun 

haben, definiert. sie ist dann aber unter den einzelnen berufsgruppen im 

krankenhaus zu verteilen. hier muss man mit karl Jaspers antworten: 

Mit der Übernahme der falschen fragestellung beginnt die unterwerfung 

unter den Gedanken. das ist das dilemma, was wir hier haben. ich kann 

frank bsirske verstehen, dass er so argumentiert, aber es ist falsch. 

deswegen haben wir gesagt: Zehn Jahre lang haben wir die solidarität 

mitfinanziert, jetzt machen wir es alleine. ich halte das für ein vernünf-

tiges Modell. durch 30.000 neue Mitglieder – von 80.000 auf 110.000 

Mitglieder insgesamt – können wir einen organisationsgrad von etwa 70 

Prozent erreichen. diese Zahlen sprechen eine eigene sprache.

Petra Schwarz

frau sehrbrock, nehmen sie den aufnahmeantrag an?

Ingrid Sehrbrock

ich werde den antrag an dietmar hexel, der bei uns dafür zuständig ist, 

gerne weiterleiten.

Frank ulrich montgomery

im kern wäre das eine logische entwicklung. angenommen, das Modell 

Marburger bund ist erfolgreich. nun kommen die anästhesieschwestern, 
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weil sie auch in einer besonderen, in einer positiven Marktsituation sind, 

auf dieselbe idee. als nächstes kommen die krankentransportfahrer auf 

die idee und dann die krankenhausapotheker. irgendwann finden wir uns 

in den Verhältnissen von 1970 bis 1980 in england wieder: irgendjemand 

streikte eigentlich immer im krankenhaus. das können wir eigentlich 

beide nicht wollen. so schön das ausscheren und das besondere Ge-

schäftsmodell Marburger bund im Moment sind und so viel Vergnügen es 

mir bereitet, von der Gesundheitsgewerkschaft zu reden, so fraglich ist 

es, wenn ich jetzt alle anderen einsammle, die nicht mehr bei ver.di sein 

wollen, ob dieses Geschäftsmodell dann noch funktioniert. wir sind in 

einem politischen diskurs. da muss man sich manchmal gegenseitig die 

folterinstrumente zeigen, um zu sehen, wie der andere darauf reagiert. 

das geht alles noch mit normalen politischen Mitteln. es wird sich zeigen, 

welches Modell am ende als das beste, als das vernünftigste übrig bleibt. 

Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir uns zurzeit in einer phantas-

tischen Marktsituation befinden. in den nächsten Jahren wird der Ge-

sundheitsmarkt in deutschland boomen. die weltbevölkerung wird sich in 

den nächsten 30 Jahren um ein drittel vermehren, die Zahl der über �0-

Jährigen wird sich verdoppeln. also ein besseres Geschäftsfeld gibt es 

gar nicht. Zweitens werden immer mehr ärzte gebraucht werden – nicht 

nur in deutschland, sondern in allen industrieländern der welt. Zudem 

bilden die dritte-welt-länder inzwischen ärzte aus, die hinterher nach 

deutschland, nach europa kommen. diesem wettbewerb werden wir uns 

stellen müssen. wer garantiert mir also, dass meine schöne ausgangspo-

sition auf dauer bestehen bleibt? niemand. es ist ein zunehmender 

Partikularismus zu beobachten, weil das deutsche Gesundheitssystem 

nicht nur enorme wachstumschancen hat, sondern das drittteuerste der 

welt ist. wir werden eine wesentlich schärfere kostendämpfungspolitik 

als in der Vergangenheit erleben. nicht nur die kollegen im krankenhaus, 

sondern auch im niedergelassenen bereich, werden in der nächsten 

runde ihre Verhandlungen mit den krankenkassen in einer ganz anderen 

weise als bisher führen. wir werden eine organisationswelle in dieser 

republik erleben, wie wir sie in dieser republik noch nie erlebt haben. 

was passiert dann mit dem allgemeinwohl? und wer bezahlt die kosten 

dieser organisationswelle, die jetzt losgetreten werden wird?

Petra Schwarz

frau dr. Görner, was sagt die iG Metall dazu?

Regina Görner (aus dem Publikum)

es hat zu allen Zeiten das Problem in den Gewerkschaften gegeben, dass 

kleine Gruppen von arbeitnehmern, die für einzelne Produktionszusam-

menhänge relativ wichtig waren, sich in Gewerkschaften zusammenfin-

den konnten, die klein, aber außerordentlich effektiv waren. eine grund-

legende erfahrung der Gewerkschaften ist jedoch, dass man damit lang-

fristig nicht weit kommt. spätestens wenn Mitgliedsgruppen dazu stoßen, 

die nicht über eine absolut identische interessenlage verfügen, fangen 

die Probleme an. unsere erfahrung zeigt aber auch, dass wir langfristig 

nur vorwärts kommen, wenn wir es schaffen, durchaus disparate interes-

sen innerhalb der arbeitnehmerschaft in der organisation miteinander 

zum ausgleich zu bringen. das ist unsere eigentliche wesentliche leis-

tung, die wir als Gewerkschaft überall in der welt zu erbringen haben.

ich könnte die aufforderung an die edV-beschäftigten des Öffentlichen 

dienstes oder aller industrieunternehmen in deutschland ergehen lassen, 

die wären in der lage, die gesamte Gesellschaft in diesem land lahmzu-

legen und könnten maximal gute bedingungen heraushandeln. das geht. 

aber die Gemeinwohlfrage darf dabei eben nicht wegfallen. ich sehe 

ebenso die schwierigkeit, dass cockpit und ähnlichen organisationen 

immer weiter auf eine solche Partikularisierung von einzelinteressen 

zusteuern. weil wir dann weniger disparate interessen zu vertreten 

hätten, könnte es unsere aufgabe auch leichter machen. ich sehe nur 

nicht, dass es eine lösung ist.

Frank ulrich montgomery

im kern teile ich ihre auffassung. warum haben aber dann die Gewerk-

schaften, nachdem ihnen die faktenlage bekannt war, in der tarifgemein-

schaft nicht das entsprechende Problembewusstsein gezeigt? weil natür-

lich eine Gewerkschaft mit über zwei Millionen Mitgliedern gedacht hat, 

das Problem verdrängen zu können und weil man auch eine für die 

Großgewerkschaften ziemlich angenehme allianz mit den arbeitgebern 

hatte, die mit kleinen Gewerkschaften am besten überhaupt nicht ver-

handeln. wir mussten überhaupt erst dafür streiken, dass die arbeitgeber 

mit uns verhandeln wollten. ich teile ihre auffassung, aber suchen sie 

die schuld dafür nicht nur bei mir.
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warum haben die Gewerkschaften nicht versucht, diesen berechtigten 

Prozess aufzunehmen? hier hat keine vernünftige reaktion stattgefun-

den, sondern hier hat der Versuch vorgeherrscht, zu usurpieren, zu 

majorisieren. bei den dienstzeitenmodellen, die für uns so besonders 

wichtig sind, sollte dann ein 40-stunden-schichtdienst die lösung sein. 

das ist etwas, das unsere Mitglieder nicht mitmachen. ein arzt macht so 

etwas nicht.

Petra Schwarz

herr schroeder, wie kann es nun aber weitergehen?

Wolfgang Schroeder

es ist wirklich eine der historischen errungenschaften des deutschen 

Gewerkschaftsmodells, diese aufsplittung in Partikulargruppen überwun-

den und das Modell der einheitsgewerkschaft etabliert zu haben. diese 

errungenschaft hat dazu beigetragen, dass sozialer friede existiert und 

dass es möglich ist, bei der auseinandersetzung mit den arbeitgebern, 

arbeitnehmerinteressen stärker zu repräsentieren. dieses etablierte 

Modell gerät jedoch zunehmend unter druck. was können die Gewerk-

schaften tun? sie müssen die besonderen bedürfnisse der einzelnen 

arbeitnehmergruppen aufspüren: welche berufsinteressen gibt es? 

welche interessen wurden in der bisherigen tarifpolitik unzureichend 

berücksichtigt? wie kann in einer Massengewerkschaft ein gewisser Grad 

an differenziertheit, der die einzelnen Gruppen stärker berücksichtigt, 

erreicht werden? dazu genügen natürlich nicht große Verlautbarungen 

auf kongressen, sondern es muss auch vor ort angesetzt werden. die 

frage nach der Zukunft der Gewerkschaft muss vor allen bei den realen 

und potentiellen Mitgliedern ankommen. das heißt auch, dass zwischen 

Gewerkschaftsspitze und basis intensiver kommuniziert werden muss. es 

können noch so tolle tarifverträge ausgehandelt werden; wenn sich aber 

die beschäftigten davon erstens nicht positiv gefördert sehen und zwei-

tens nicht bereit sind, dies der Gewerkschaft positiv zuzuschreiben, dann 

wird es auch kommunikativ schwierig. die bewusste auseinandersetzung 

mit den stärken und schwächen der eigenen kommunikationsstrukturen 

kann für die Gewerkschaften Vorteile bringen. aber nicht nur für sie, 

sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes. denn, wenn die Gesell-

schaft nicht in viele einzelbereiche zerfallen will, sollte sie auch ein inter-

esse an intakten Massenorganisationen haben. diese chance der Großor-

ganisationen für eine Gesellschaft im wandel, müsste auch seitens der 

Politik stärker herausgestellt werden. schließlich hat sie vor allem den 

Vorteil davon. Gleichzeitig kann aber eine Großorganisation im wandel 

nur bestehen, wenn sie sich intern so beschleunigt, dass sie diese um-

weltveränderungen auch nach innen holen kann. dieses Management der 

Vielfalt muss organisiert werden. dafür werden zum teil auch andere 

funktionäre, andere kommunikationsmodelle und neue formen des 

Zusammenhangs zwischen lokalen, regionalen und zentralen Mechanis-

men benötigt. ich kann beobachten, dass in den Gewerkschaften Pro-

zesse angestoßen wurden, um diese Ziele zu verwirklichen. es ist jedoch 

auch wichtig, dass Politik und Öffentlichkeit diese Veränderungen unter-

stützen. Politik und Gesellschaft sollten nicht auf der Zuschauertribüne 

bleiben. es muss in der Öffentlichkeit ein bewusstsein für die positive 

bedeutung von Großorganisationen wie den einheitsgewerkschaften für 

die Gesellschaft geschaffen werden.

Petra Schwarz

herr Vassiliadis, sie hatten auch schon das hohe lied auf flexibilisierung 

und differenzierung gesungen. aus dieser Perspektive dürften sie diesen 

weg nicht weiter verfolgen, oder? brauchen wir dafür neue funktionäre?

michael Vassiliadis

ich werde ihnen gleich antworten. Zunächst würde ich jedoch der debat-

te noch eine komplexitätsstufe hinzufügen, denn diese entwicklung hat 

ja ursachen. und die auseinandersetzung zwischen christlichen und 

sozialistischen Gewerkschaften ist eine davon. Vom Grundsatz her ist das 

Modell großer, umfassender und mächtiger Gewerkschaften, die versu-

chen, all diese fragen unter einen hut zu bekommen, akzeptiert. Mit 

einer zusätzlichen komplexitätsstufe meine ich folgendes: dass das 

„Geschäftsmodell” der Gewerkschaften nicht mehr so reibungslos funkti-

oniert wie früher und dies dazu führt, dass die Gewerkschaften nicht 

mehr dieselbe öffentliche wirkung haben können, wie sie es früher 

einmal hatten. für die nachkriegphase basierte das „Geschäftsmodell” 

der Gewerkschaften auf folgendem: die Volkswirtschaft wächst kontinu-

ierlich, die Gewerkschaften beteiligen sich an technikzentrierung, ratio-

nalisierung und humanisierung und fördern damit auch massive Produk-

tivitätsfortschritte und die erwirtschafteten wertzuwächse verteilen die 

Gewerkschaften möglichst gerecht und für alle erlebbar.
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damit waren alle zufrieden. die Menschen wurden Gewerkschaftsmitglied 

und haben die wirkung ihrer Mitgliedschaft unmittelbar erfahren.

es gab noch eine weitere säule des erfolgsmodells der nachkriegsphase: 

die Vollbeschäftigung. bis in die 1970er Jahre hinein haben rationalisie-

rungsfortschritte keine negativen beschäftigungseffekte mit sich ge-

bracht. insofern gab es in dem Modell auch an dieser stelle keine härte. 

Mindestens ein faktor dieser bedingungen ist in der Zwischenzeit entfal-

len: wir können nicht davon ausgehen, in einem realistischen Zeitraum 

die Vollbeschäftigung zurück zu erlangen. das ist im Moment eine illusi-

on. wenn wir also das beschäftigungsproblem nicht als zeitlich befristetes 

Phänomen, sondern als harte, langfristige realität akzeptieren und wenn 

wir darüber hinaus zur kenntnis nehmen, dass diese realität insbesonde-

re in der klientel wirkt, die gewerkschaftlich stark organisiert ist, dann 

gibt es auch objektive Gründe, warum gewerkschaftliche erfolge weit 

schwerer zu erreichen und zu kommunizieren sind als in der Vergangen-

heit.

Verantwortliche Gewerkschaftspolitik bedeutet dann, die Verteilungsspiel-

räume zwischen Geld und weiteren strukturthemen neu zu balancieren. 

„Gewerkschaftsarbeit für arbeit” ist dabei das stichwort. an dieser stelle 

möchte ich aber einen weiteren akteur mit in die debatte nehmen, der 

bisher heute kaum eine rolle gespielt hat: die arbeitgeber. unser Modell 

der sozialbeziehungen basiert darauf, dass wir mit arbeitgebern zusam-

men arbeiten, die an einem fairen ausgleich interesse haben, und die ihn 

wertschätzen:

die idee des fairen ausgleichs der interessen und das Ziel, am ende die 

wettbewerbsfähigkeit, wachstumspotentiale, Verteilungsgerechtigkeit 

und beschäftigungschancen in einklang zu bringen.

in der geschlossenen nationalen Volkswirtschaft war dies auch organi-

sierbar. die Globalisierung, internationalisierung und strukturverschie-

bung der wirtschaft haben die bedingungen jedoch radikal verändert. 

das Modell basiert auf der industriegesellschaft. und beispielsweise der 

dienstleistungsbereich agiert anders.

das heißt auch hier funktionieren die Parameter nicht mehr, und die 

Gewerkschaften können auch nicht mehr die ganze bandbreite der deut-

schen wirtschaft in gleicher Qualität bedienen. hinzu kommt, dass sich 

die beschäftigtengruppen immer weiter ausdifferenziert haben und wir, 

wie bereits erwähnt, es mit einer großen anzahl von Menschen zu tun 

haben, die von erwerbsarbeit ausgeschlossen sind.

die Gewerkschaften müssen daher auf der einen seite die soziale frage 

der „arbeit” wirklich annehmen, wir dürfen sie nicht nur ideologisch mit 

blick auf die Verantwortlichen hin- und herschieben. wir müssen unseren 

eigenen operativen beitrag leisten. das ist nicht ohne konflikte in der 

eigenen klientel möglich. aber spätestens seitdem das Problem der 

arbeitslosigkeit auch in unserer klientel zu einem größeren Problem wird, 

wird die sensibilität auch für eine Politik für arbeit in den Gewerkschaften 

zunehmen.

Gleichzeitig müssen wir doch auch für die Gewinner, für die hoch qualifi-

zierten beschäftigten mit ihren themen und Problemen, offen und 

sprachfähig bleiben.

die tiefere frage der Zukunft der Gewerkschaften ist es, mit welchen 

inhalten, konzepten und strategien wir wettbewerbsfähigkeit, Globalisie-

rung und das Verhältnis von arbeit und Verteilung neu gestalten können. 

dabei sind jedoch auch grundlegende wirtschaftspolitische annahmen zu 

thematisieren. ist – mit blick auf die beschäftigungsproblematik – wirk-

lich die fixierung der Politik der Gewerkschaften und der unternehmen 

auf die wachstumsdynamik der schlüssel zur lösung? klar ist, dass die 

wachstumsdimension, die notwendig wäre, das beschäftigungsproblem 

nennenswert zu bewältigen, nicht in sicht ist, und weder durch deregu-

lierung noch durch tarifabsenkung in der Größenordnung zu erreichen 

sein wird.

wenn dem so ist, dann müssen sich die Politik, die Gewerkschaften und 

auch die arbeitgeberverbände anderen lösungen zuwenden. aber der 

schritt davor ist die erkenntnis. die technikintensität, z.b. in der deut-

schen industrie führt dazu, dass ein neuer arbeitsplatz in der chemischen 

industrie eine investition von anderthalb Millionen euro erfordert. 

diese dimension von wachstum und investition macht es zur illusion, 

über diesen weg fünf Millionen arbeitsplätze zu schaffen. wir werden uns 

darauf einstellen müssen, für einen teil der Menschen andere wege der 

beschäftigungsförderung zu finden.



�8 �9

Wolfgang Schroeder

bis in die 1980er Jahre hätten wir uns kaum mit der frage nach organi-

sationsstabilität beschäftigt. wir hätten höchstens über das Verhältnis 

von staat und Verbänden gesprochen. in den 19�0er, 1970er Jahren 

hätten wir über ein Verbändegesetz oder die externalisierung von kosten 

zu lasten dritter diskutiert. heute sprechen wir über die grundsätzlichste 

frage, die es überhaupt gibt: was ist die bedingung, dass auch unter 

komplett veränderten Geschäftsgrundlagen Mitglieder- und einflussorien-

tierte Verbände existieren können? was sind die wesentlichen Grundla-

gen und welche art von bindungen zu sozialen Milieus müssen organisa-

tionen zukünftig herausbilden? die genannten großen herausforderungen 

für die Gewerkschaften werden für sich alleine kaum jemanden motivie-

ren, sich langfristig an eine organisation zu binden. es muss so etwas 

wie einen heißen kern geben, damit Menschen auch längerfristig bereit 

sind, sich zu binden und zu engagieren. Zugleich muss an dieser stelle 

auch unterstrichen werden, dass jede Gruppe nicht nur eine bestimmte 

Zahl an Mitgliedern braucht, sondern sie braucht – zumindest im deut-

schen Modell – auch Mitglieder, die bereits sind, sich aktiv einzubringen. 

ohne aktivisten funktioniert dieses Modell nicht, es sei denn, es bildete 

sich ein professioneller funktionärsverband heraus. das geht aber wie-

derum vermutlich nur bei ganz homogenen und kleinen Gruppen und 

widerspricht dem deutschen organisationsmodell. die deutschen Ge-

werkschaften sind einerseits noch sehr stark und vermutlich zu stark 

traditionellen ritualen und traditionsbezügen verhaftet und verfügen 

andererseits über zu wenig Zeitgenossenschaft, um die gegenwärtigen 

lebensgewohnheiten und lebenszyklen abzubilden. wie können nach 

dem untergang der traditionellen sozialen Milieus wieder elemente von 

stabilität etabliert werden, die diesen Zusammenhang ermöglichen? das 

ist der erste Punkt.

der zweite Punkt betrifft den aspekt der Mitgliederrekrutierung. Mitglie-

derwerbung für Gewerkschaften wurde in der Vergangenheit hauptsäch-

lich von betriebsräten wahrgenommen und von den Gewerkschaften 

selbst kaum aktiv betrieben. Mitgliederzuwächse waren häufig das ergeb-

nis positiver tarifabschlüsse oder anderer besonderer ereignisse. heute 

folgt die anwerbung von neumitgliedern nicht länger diesem automatis-

mus, so dass eine tarifrunde nicht mehr wie selbstverständlich zu einem 

höheren Mitgliederorganisationsgrad führt. insofern muss die organisati-

onsstruktur so weiter entwickelt werden, dass elemente einer gewissen 

emotionalen Verwurzelung in einer organisation mit kälteren Professiona-

lisierungsmomenten vereint werden. es werden jedenfalls vermutlich 

neue kampagnenformen und andere formen professioneller Mitgliederer-

fassung benötigt. teilweise kann man dabei von den angelsächsischen 

Gewerkschaften lernen, die einiges davon schon praktizieren. dabei muss 

man allerdings im hinterkopf haben, dass die Gewerkschaften dort als 

gesellschaftspolitische akteure praktisch keine rolle mehr spielen, weil 

sie nur auf betriebsebene agieren und in berufsorganisationen fragmen-

tiert sind. dort ist genau das verwirklicht, was hier möglicherweise reali-

tät werden kann, wenn es nicht gelingt, sich zu erneuern. nicht zu ver-

gessen ist jedoch, dass die angelsächsischen Gewerkschaften durch ihre 

offensiven Mitgliedermobilisierungskampagnen einen höheren organisati-

onsgrad als in deutschland erreicht haben. die angelsächsischen Ge-

werkschaften agieren in bestimmten bereichen wie service-dienstleister, 

sie agieren dort, wo sie keine ehrenamtlichen strukturen haben, auch 

über call-center und durchforsten systematisch die arbeitnehmer-Märk-

te. ich glaube, das lässt sich so auf deutschland nicht übertragen. neu-

gierig sein sollte man gleichwohl.

Petra Schwarz

noch mal eine kurze nachfrage zu den neuen funktionären: wenn einer 

aber solche fundierten Vorschläge macht, dann darf er bleiben?

Wolfgang Schroeder

es geht nicht um bleiben oder nicht. wir brauchen funktionäre alten typs 

genauso wie solche neuen typs. es geht um erweitern, um anbauen.

Ingrid Sehrbrock

wenn ich mich noch einmal auf die schon erwähnte allensbach-studie 

beziehe, dann ist das interessante, dass die akzeptanz der Gewerkschaft 

bei jüngeren leuten bis 30 oder 35 Jahre im Vergleich zu Menschen 

zwischen 50 und �5 Jahren relativ hoch ist. und zwar Gewerkschaften in 

der form, wie sie jetzt existieren.

wie gewinnen wir wieder mehr Mitglieder und wie machen wir auch die 

Gewerkschaften stark? das ist ja das entscheidende, dass die Gewerk-

schaften in diesem Globalisierungsprozess wirklich starke interessenver-
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treter der arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer sind. die Gewerkschaften 

sind natürlich diejenigen, die tarifverhandlungen führen, die arbeitsbedin-

gungen aushandeln. sie sind aber eben auch heimat. da will ich noch mal 

zurückkommen zu dem, was uns junge leute sagen. aus einer shell-

Jugendstudie in den vergangenen Jahren geht hervor, dass junge Men-

schen großes interesse haben, irgendwo auch dazuzugehören. hier bieten 

sich auch die Gewerkschaften an. für mich stellt sich nur die frage, ob wir 

das wirklich schon so gut machen, wie wir es eigentlich machen könnten. 

relativ viele junge Menschen melden sich für eine Mitgliedschaft in einer 

Gewerkschaft über das internet an. es sind ungefähr zehn pro woche. 

normalerweise denke ich, machen junge leute das, wenn man sie an-

spricht. aber wenn einer im internet anklickt „ich will Mitglied werden”, ist 

das ja schon etwas bemerkenswertes. wir haben aber noch keine formen 

gefunden, wie diese jungen Menschen dann gut eingebunden, begleitet 

und für eine aktive Gewerkschaftsarbeit gewonnen werden könnten. das 

heißt, an dieser stelle fehlt eigentlich ein instrumentarium. ich bin gar 

nicht so pessimistisch. sicher müssen wir entwicklungen verhindern, bei 

denen sich kleinere berufsgruppen ausgliedern, sich selbstständig ma-

chen, um ihre durchsetzungskraft für die eigenen interessen zu nutzen, 

damit aber das ganze Gebilde gefährden. wie binden wir diese organisati-

on in ihrer Vielfalt ein? Ver.di ist dafür ein Modell.

michael Vassiliadis

ich habe natürlich ein paar kritische Punkte angesprochen. aber es ist in 

den letzten Jahren wirklich vieles in Gang gekommen. Mir geht es darum, 

diese guten ansätze zu intensivieren, zu vermarkten, daraus zu lernen 

und sich zu entscheiden, in welche richtung wir weiter gehen wollen. ich 

möchte das beispiel Jugendarbeit aufgreifen. die iG bce ist die organisa-

tion, die von den jeweils eingestellten azubis eines Jahrgangs bundesweit 

zwischen �5 und 70 Prozent gewerkschaftlich organisiert. und dies seit 

etwa zehn Jahren. dies ist eine Größenordnung, die um dimensionen 

über dem durchschnitt im dGb liegt. warum ist das so? wir haben drei 

elemente unserer Jugendarbeit, die diese erfolge induzieren. wir haben 

uns inhaltlich um die Qualität der ausbildung im betrieb gekümmert und 

mit einer aktiven Jugendtarifpolitik flankiert. wir können den Jugend-

lichen unmittelbar erklären, welche erfolge und welche Politik wir für sie 

als Gewerkschaft gemacht haben. so wird der erste bezug zur Gewerk-

schaft erlebbar und nicht allgemein oder pauschal. Zweitens geben wir 

den Jugendlichen den raum, ihre identität, ihre Politikformen, ihre 

themen und debatten wirklich zu diskutieren und in einen verzahnten 

kontext mit der Gesamtorganisation einzubringen. die Jugendlichen 

agieren nicht auf einer insel, sondern sie können mitarbeiten und haben 

eine rolle in allen Gremien. der dritte Punkt ist ihre besondere lebens-

phasenidentität, die wir berücksichtigen. hier verfolgen wir einen ansatz, 

der die besonderen themen und Probleme der lebensphase Jugend 

aufgreift und den jungen Menschen räume und Möglichkeiten gibt, sich 

als Persönlichkeit zu entwickeln. obwohl wir eine organisation mit sehr 

traditionellen bereichen sind, verfügen wir über die offenheit, für spezi-

elle Gruppe auch spezielle räume in der organisation zu schaffen. aus 

diesen drei ansätzen entsteht ein inhaltlicher-, ein strategischer- und 

auch ein organisationspolitischer kontext, der die Jugendlichen über-

zeugt, Mitglied zu werden. und dies über alle berufe, Geschlechter und 

nationalitäten hinweg – sogar bei denjenigen, die davon ausgehen kön-

nen, zukünftig in führungspositionen zu landen.

Frank ulrich montgomery

also ganz früher mit der daG gab es ein kooperationsabkommen. das ist 

dann übergegangen auf ver.di. die fehlende integration der unterschied-

lichen gesellschaftspolitischen Prägungen vom Marburger bund und den 

meisten Menschen bei ver.di hat zum knall geführt. Meine Mitglieder 

haben die berufspolitik, die Gesundheitspolitik von ver.di nicht nachvoll-

ziehen können. sie haben schlicht und einfach gesagt, die handeln gegen 

unsere gesellschaftspolitischen interessen und deswegen können wir 

tarifpolitisch nicht mehr mit denen agieren. ärzte sind ein strukturkon-

servatives Volk. das ist so! das liegt vielleicht an der sozialisation durch 

unsere erziehung, durch unsere ausbildung – damit muss man aber 

leben! Man muss seinen Mitgliedern dienen, nicht sie umerziehen!

noch ein wort zu den Gewerkschaften als heimat. für mich, der das so 

lange macht, ist der Marburger bund eine heimat. für meine Mitglieder 

ist ihre heimat vielleicht ihr krankenhaus. keiner von denen begreift 

seine Gewerkschaft, so erfolgreich sie auch ist, als heimat. der Marbur-

ger bund ist für sie – etwas übertrieben formuliert – ein dienstleistungs-

center. sie wollen, dass für sie ein anständiger tarifvertrag verhandelt 

wird, möglichst viel Geld und möglichst wenig arbeit. am besten wären 

30 Prozent mehr Geld und 30 Prozent weniger arbeit, dann wären sie 

richtig zufrieden. Je näher ich an diese Zielmarge herankomme, desto 

erfolgreicher bin ich.
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das dilemma ist, das vergessen viele von ihnen: ärzte betrachten sehr 

oft ihre tätigkeit im angestelltenverhältnis in einem krankenhaus als 

einen reinen durchlauferhitzer, um sich hinterher in freiberuflicher Praxis 

niederzulassen. wir sind daher keine ganz typische Gewerkschaft. ich 

sage vielmehr immer etwas flapsig: wir sind mehr als eine Gewerkschaft, 

denn wir waren erst ein standesverband und sind dann noch zusätzlich 

eine Gewerkschaft geworden. damit tut man einem Gewerkschafter 

richtig weh, weil der begriff ‚stand‘ als etwas ganz unanständiges gilt. 

ich bin ständischer Vertreter und Gewerkschafter.

wir haben sehr viel früher diese materielle Professionalisierung erreicht. 

kein junger akademiker tritt in eine Gewerkschaft ein, wenn er nur fünf 

Jahre unselbständig arbeiten will, um sich hinterher niederzulassen. aber 

wenn er eine günstige krankenversicherung kriegt, wenn er die haft-

pflichtversicherung kriegt, die er braucht, dann wird er Mitglied. wir 

müssen uns auf die professionelle kompetenz von solchen organisati-

onen beschränken. da ist mein Verband vielleicht ein ganz gutes beispiel.

michael Vassiliadis

ich halte das für diese klientel und auch für andere, für ein rezept, das 

erfolgreich sein kann und wird. ob es alle fragen beantwortet, ist natür-

lich zweifelhaft. Zunächst einmal handelt es sich dabei um eine Mitglie-

derwerbung, die allein mit dem unmittelbaren nutzen und Gewinn für 

den einzelnen argumentiert. wenn man das so macht, bleibt dennoch 

nicht aus, dass die fragen, die wir vorab diskutiert haben, zurückkom-

men: das zeichnet eine gewerkschaftliche organisation aus. allein das 

Prinzip Versicherung auf Gegenseitigkeit und dienstleistung reicht aus 

meiner sicht auf dauer nicht aus. wenn sich Gewerkschaften lediglich auf 

diesen kontext reduzieren, dann wären sie etwas anderes, als sie es 

heute sind. es ist möglich, dass diese entwicklung auf uns zukommt – ob 

sie sinnvoll ist, muss sicherlich noch intensiv diskutiert werden. der 

politische charakter der Gewerkschaften ist in deutschland und europa 

immer auch durch Mitwirkung am sozialstaat, durch arbeit im politischen 

raum und durch gesellschaftspolitische Meinungsäußerung und einfluss-

nahme geprägt worden. dieser teil gewerkschaftlicher arbeit funktioniert 

nur, wenn man auch hier kompetenz besitzt und ein politisches Modell 

hinterlegt. dazu gehören werte, inhalte und langfristige Zielsetzung, 

dazu gehört, dass man Menschen motiviert, politische ideen zu verfol-

gen. und sie müssen sich am ende zugehörig fühlen und auch so etwas 

wie soziale wärme erfahren. das klingt vielleicht ein bisschen antiquiert, 

aber ich halte es für sehr wichtig. Man muss nicht unbedingt ein lager-

feuer anzünden und arbeiterlieder singen, aber das Gefühl der Zusam-

mengehörigkeit ist immens wichtig.

Wolfgang Schroeder

es gibt keinen königsweg. sicher braucht es mehr Professionalität und 

service. da es zukünftig mehr konkurrenz geben wird, braucht es aber 

auch andere dinge. diese konkurrenz wird nicht alleine zwischen Ge-

werkschaften ausgetragen, oder zwischen Gewerkschaften und berufs-

verbänden, wie bspw. zwischen ver.di und Marburger-bund, sondern 

zunehmend stärker auch mit privaten anbietern, die verstärkt kollektive 

Güter versuchen zu vermarkten, beispielsweise im bereich des arbeits-

rechts. unter diesen bedingungen sind die existierenden Verbände gut 

beraten, sich komplex und professionell aufzustellen, um unterschiedliche 

interessenlagen und bedürfnisse qualititativ hochwertig zu befriedigen.

Ingrid Sehrbrock

ich finde, wir haben wichtige aspekte überhaupt nicht diskutiert: wie 

müssen wir eigentlich europäisch agieren? wie müssen wir international 

agieren? der deutsche Gewerkschaftsbund bzw. die Gewerkschaften 

haben sich ja international gerade vor kurzem zusammengeschlossen. 

die christlichen und die aus der eher sozialistischen tradition kommen-

den Gewerkschaften haben den internationalen bund gebildet. nun stellt 

sich die frage: welche besonderen herausforderungen stellt denn die 

Globalisierung für die Gewerkschaften? ich weiß, da gibt es auch gerade 

in den industriegewerkschaften viele ansätze und viele beispiele, wie 

man in dieser veränderten situation erfolgreich agieren kann.

Redaktionell gekürzte Fassung des Mitschnitts vom 31. Januar 2007 in 

der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin.
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 Zukunft der tarifautonomie 

Moderiertes streitgespräch 

Frank Werneke 

stellvertretender Vorsitzender ver.di 

Dr. Reinhard Göhner MdB 

hauptgeschäftsführer bundesvereinigung der deutschen 

arbeitgeberverbände 

Moderation: 

Frank Christian Starke 

ard hauptstadtstudio
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13.00 uhr foruM 3:  
Passen Gewerkschaften in eine Globalisierte 
welt? 

 Gesellschaftliche rolle der Gewerkschaften im internatio-

nalen Vergleich: was machen andere anders? 

Podium 

Josef Stredula 

Vorsitzender der Metallarbeitergewerkschaft, koVo,  

tschechien 

Leon Meijer Ph.D. 

sekretär europäische und internationale angelegenheiten, 

christliche nationale Gewerkschaft, cnV / niederlande 

Mats Essemyr Ph.D. 

research officer, dachverband der schwedischen angestell-

tengewerkschaften, tco / schweden 

Markku Jääskeläinen 

europasekretär internationale abteilung, Zentralorganisation 

der finnischen Gewerkschaften, sak / finnland 

Moderation: 

Dr. Regina Görner 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied iG Metall 

 

 Zukunft der kollektiven interessenvertretung in einer 

globalisierten welt 

Moderiertes streitgespräch 

Klaus Hofer 

Mitglied des Vorstandes, b. braun Melsungen aG 

Reiner Hoffmann 

stellvertretender Generalsekretär des europäischen Gewerk-

schaftsbundes, brüssel 

Moderation: 

Petra Schwarz 

Journalistin

15.45 uhr kaffeePause

1�.15 uhr  die Gewerkschaften der Zukunft –  
dialoG Zwischen Gewerkschaften und  
wissenschaft 

Ingrid Sehrbrock 

stellvertretende Vorsitzende deutscher Gewerkschaftsbund 

Dr. Frank Ulrich Montgomery 

Vorsitzender Marburger bund 

Michael Vassiliadis 

Mitglied des geschäftsführenden hauptvorstandes  

iG bergbau, chemie, energie 

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder 

universität kassel 

Moderation: 

Petra Schwarz 

Journalistin

17.30 uhr abschluss 

Christoph Kannengießer 

stellvertretender Generalsekretär  

der konrad-adenauer-stiftung
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die referenten und die autoren

Dieter Althaus mdl

Ministerpräsident des freistaats thüringen

Geboren am 29. Juni 1958 in heiligenstadt, katholisch, verheiratet, zwei 

kinder

1977  abitur, anschließend Grundwehrdienst, als Gefreiter entlas-

sen

1979-1983 lehramtsstudium Physik / Mathematik an der Ph erfurt

1983-1989 lehrer an der Pos Geismar, seit 1987 stellvertretender 

direktor

1990   kreisschulrat des landkreises heiligenstadt, dezernent für 

schule, Jugend, kultur und sport im landkreis heiligen-

stadt

1992-1999 thüringer kultusminister

1999-2003  Vorsitzender der cdu-fraktion im thüringer landtag

seit 2003  thüringer Ministerpräsident

2003-2004 bundesratspräsident

Helga Classen

Vorsitzende des betriebsrats und Mitglied des aufsichtsrats der  

saP deutschland aG & co. kG

Geboren 1950, verheiratet und hat einen sohn, Gymnasiallehrerin für

englisch und Geographie

seit 1989 bei saP beschäftigt, u.a. im bereich saP r/3 kundenservice 

und in der internen systemabteilung 

seit 1993 Mitglied im aufsichtsrat der saP deutschland aG & co. kG 

als arbeitnehmervertreterin und stellvertretende aufsichts-

ratsvorsitzende

seit 200� Vorsitzende des betriebsrates der saP deutschland aG & 

co. kG

mats Essemyr Ph.D.

research officer, dachverband der schwedischen angestelltengewerk-

schaften

Geboren 195�

1988  Promotion in wirtschaftsgeschichte an der universität 

uppsala

1988-1992 dozent an der universität uppsala

1992-1995 lehrer am Gotland university college

seit 1995 officer at swedish confederation of Professional employees 

(tco)

Mitglied des Verwaltungsrates der europäischen stiftung zur Verbesse-

rung der lebens- und arbeitsbedingungen (dublin), Mitglied des bera-

tenden ausschusses des Programms „arbeitsbeziehungen” der europä-

ischen stiftung zur Verbesserung der lebens- und arbeitsbedingungen 

(dublin), Vorstandsmitglied des karolinska instituts, stockholm

michael Feldmann

Personalleiter hoppecke batterien Gmbh & co. kG

Geboren im Juli 1943 in konstanz

19�4  abitur in königstein/ts, anschließend wehrdienst

19��-1970 studium der Volks- und betriebswirtschaft an der universi-

tät frankfurt/Main, abschluss: diplomkaufmann

1971-1979 im aeG-konzern tätig als trainee (München, hannover); 

referent Grundsatzfragen und kfm. ausbildung in der 

zentralen Personalabteilung der damaligen Vertriebsorgani-

sation (frankfurt); stv. Personalleiter, leiter Personalbe-

treuung angestellte und leiter Personal- und sozialdienste 

im fachbereich leistungshalbleiter (warstein, über 2.000 

Mitarbeiter)

seit 1979 in der hoPPecke batterien Gmbh & co.kG (vormals accu-

mulatorenwerke hoPPecke carl Zoellner & sohn Gmbh) 

tätig als leiter Personalwesen und allgemeine Verwaltung

seit 1988 Prokurist der hoPPecke batterien Gmbh & co.kG

seit 1991 Mitglied der Geschäftsleitung (heute Managementteam)
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1992-199� Zusätzlich zu seiner Personalleiterfunktion Geschäftsführer 

von hoPPecke sachsen batterie Gmbh & co.kG

seit 1998 schrittweiser aufbau des internationalen Personalmanage-

ments bei hoPPecke

ehrenamtlicher arbeitsrichter; Vorstandsvorsitzender des werksarztzent-

rums hochsauerland e.V.; Mitglied des Vorstandes der arbeitsgemein-

schaft Partnerschaft in der wirtschaft (aGP) e.V.

Klaus Franz

Gesamtbetriebsratsvorsitzender adam oPel Gmbh

Geboren am 4. april 1952 in stuttgart bad cannstatt, verheiratet, 

zwei kinder

1959-1970 Grundschule und realschule mit dem abschluss „Mittlere 

reife”

1970-1973 lehre als drogist 

1973-1974 fotofachschule in kiel mit abschluss

1975-1981 autolackierer bei der adam opel aG in rüsselsheim

seit 1981 Mitglied des betriebsrates, verantwortlich für den bereich 

der werksinstandhaltung und Mitglied im bildungsaus-

schuss des betriebsrates

seit 198� Mitglied im betriebsausschuss und hier verantwortlich für 

die bereiche sozialwesen, datenverarbeitungssysteme, 

teamarbeit, Quality network Production system, Mitglied 

im Gesamtbetriebsrat der adam opel aG

1989-1993 Mitglied des Magistrats der stadt rüsselsheim

1994  externer abschluss an der fachhochschule frankfurt am 

Main als dipl. sozialarbeiter

1995-2000 stellv. betriebs-, konzern- und Gesamtbetriebsratsvorsit-

zender, Mitglied des aufsichtsrats der adam opel aG, 

Mitglied des europäischen arbeitnehmerforums

seit 2000 betriebsrats-, Gesamt- und konzernbetriebsratsvorsitzen-

der, Mitglied des aufsichtsrats der adam opel aG, Vorsit-

zender des europäischen General Motors arbeitnehmer-

forums

seit 2003 stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender der adam opel 

aG

Dr. manfred Gentz

finanz- und Personalvorstand a.d. daimlerchrysler aG

dr. Manfred Gentz ist Präsident des Verwaltungsrats der Zurich financial 

services und Präsident der international chamber of commerce icc 

deutschland. er gehört mehreren aufsichtsräten börsennotierter unter-

nehmen an und ist ehrenamtlich in verschiedenen wissenschaftlichen und 

kulturellen einrichtungen tätig.

seine ausbildung umfasste das studium der rechtswissenschaften in 

berlin und lausanne, das referendariat, beide juristische staatsexamina 

und die Promotion an der freien universität berlin.

seit 1970 war dr. Gentz in verschiedenen verantwortlichen funktionen 

bei der daimler-benz aG bzw. der daimlerchrysler aG tätig. Von 1983 

bis 2004 gehörte er dem Vorstand an, zunächst für das Personal- und 

sozialwesen, später als leiter der daimler-benz interservices (debis) und 

seit 1995 zuständig für finanzen und controlling.

Heike Göbel

redakteurin frankfurter allgemeine Zeitung

Geboren 1959 in leverkusen, verheiratet, zwei kinder

studium der indologie und Politikwissenschaft in freiburg

198�  diplom in Volkswirtschaftslehre an der universität heidel-

berg, wissenschaftliche Mitarbeiterin am institut für welt-

wirtschaft in kiel 

1989  Volontariat bei den „stuttgarter nachrichten” anschließend 

wirtschaftsredakteurin 

1992  wirtschaftsredaktion der frankfurter allgemeinen Zeitung, 

für die sie von 

1994  in bonn und berlin die finanz- und rentenpolitik beobach-

tet

2002  verantwortliche redakteurin für wirtschaftspolitik der 

frankfurter allgemeinen Zeitung in frankfurt
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Dr. Reinhard Göhner mdB

hauptgeschäftsführer bundesvereinigung der deutschen arbeitgeberver-

bände

Geboren am 1�. Januar 1953 in bünde im kreis herford 

1972-1977 studium der rechtswissenschaft, soziologie und Volkswirt-

schaft an den universitäten bielefeld und Münster

1978-198� landesvorsitzender der Jungen union in westfalen-lippe 

1979  Promotion an der universität bielefeld

1979-1990 Mitglied des kreistages

seit 1981 rechtsanwalt und 

1981-1990 Geschäftsführer des fachverbandes der serienmöbelbe-

triebe

1983-2007 bundestagsabgeordneter

1990-1994 Parlamentarischer staatssekretär, zunächst beim bundes-

minister der Justiz, später beim bundesminister für wirt-

schaft

1994-199� hauptgeschäftsführer des Verbandes der deutschen Pol-

stermöbelindustrie und anderer Möbelverbände

1992-199� Mitglied des bundesvorstandes der cdu, Vorsitzender der 

Grundsatzprogrammkommission der cdu deutschlands 

seit 199� Mitglied im Präsidium und hauptgeschäftsführer der bun-

desvereinigung der deutschen arbeitgeberverbände

2005-2007 Mitglied im ausschuss für wirtschaft und technologie des 

deutschen bundestages. er ist Vorstandsmitglied im Parla-

mentskreis Mittelstand der cdu/csu-bundestagsfraktion

Dr. Regina Görner

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied iG Metall

Geboren am 27. Mai 1950 in trier

19�8  abitur, eintritt in cdu und christlich-demokratische arbeit-

nehmerschaft deutschlands 

19�8-1974 studium der Geschichte und sozialwissenschaft an der 

ruhruniversität bochum, erstes staatsexamen für das 

lehramt an Gymnasien

1974-1980 Promotionsstipendiatin der konrad-adenauer-stiftung

seit 1979 Mitglied des bundesvorstands der cda, eintritt in die 

Gewerkschaft erziehung und wissenschaft (Gew)

1980-1982 referendariat und Zweites staatsexamen für das lehramt 

an Gymnasien

1982-1985 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ruhruniversität 

bochum, 1984 Promotion zum dr. phil.

1985-1989 Persönliche referentin der bundesministerin und bundes-

tagspräsidentin Prof. dr. rita süssmuth

seit 1987 Mitglied der Gewerkschaft Öffentliche dienste, transport 

und Verkehr (ÖtV)

1989-1990 bezirkssekretärin der ÖtV hessen 

1990-1999 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des deutschen 

Gewerkschaftsbundes 

seit 1992 eintritt in die katholische arbeitnehmer-bewegung (kab)

199�-1998 Mitglied des sachverständigenrates „schlanker staat” der 

bundesregierung

1999-2004  Ministerin für frauen, arbeit, Gesundheit und soziales im 

saarland

seit 2000  Mitglied des bundesvorstandes der cdu

seit 2005  Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der iG Metall

Dietmar Hexel

Mitglied des geschäftsführenden bundesvorstands des dGb

Geboren am 21. november 1949 in soltau, niedersachsen

19��-1970  ausbildung zum und tätigkeit als chemielaborant bei der 

hoechst aG, frankfurt am Main

seit 19�8  Mitglied der sPd

1970-1971  Jugendsekretär beim dGb-kreis frankfurt am Main

1971-1973  bezirksjugendsekretär bei der iG chemie-Papier-keramik, 

bezirk hessen

1973-1979  bildungs- und organisationssekretär bei der iG chemie-

Papier-keramik, bezirk hessen

197�-1979 nebenberufliches studium der sozialarbeit an der fach-

hochschule frankfurt am Main

    abschluss zum staatlich anerkannten diplom sozialarbeiter 

(grad.)
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1980-1984  sekretär in der abteilung betriebsverfassung beim haupt-

vorstand der iG chemie-Papier-keramik in hannover, 

redakteur der Zeitschrift „der betriebsrat”

1984-198�  leiter der abteilung betriebsräte/betriebsverfassung beim 

hauptvorstand der iG chemie-Papier-keramik, hannover

198�-1988  koordinator des Projektes betriebs- und kommunikations-

strukturen (bk-Projekt) in der iG Metall, frankfurt am Main

1988-1991  koordination der abteilungen Jugend, datenverarbeitung, 

bk-Projekt, bibliothek, archiv in der iG Metall, frankfurt 

am Main

1989-2001  Mitglied im aufsichtsrat ingersoll Gmbh, burbach

1991-2002  leiter der abteilung organisation/oe in der iG Metall, 

frankfurt am Main

1994-1999  leiter des Projektes „organisationsentwicklung (oe) der iG 

Metall”

1999-2003  Mitglied im aufsichtsrat alstom Gmbh deutschland, frank-

furt am Main

2002-200�  wahl zum Mitglied des Geschäftsführenden dGb-bundes-

vorstandes

200�  wiederwahl zum Mitglied des Geschäftsführenden dGb-

bundesvorstands

2002-2004 Mitglied im Verwaltungsrat der bundesagentur für arbeit 

(ba), nürnberg

Klaus Hofer

Mitglied des Vorstandes, b. braun Melsungen aG

rechtsanwalt, ist seit 199� Mitglied des Vorstandes und arbeitsdirektor 

der b. braun Melsungen aG in Melsungen. er begann dort zunächst als 

direktor des Zentralbereiches Personal- und rechtswesen. einige stati-

onen seines bisherigen werdegangs waren die rheinmetall berlin aG in 

düsseldorf (chefsyndicus der holding) sowie der bhf bank aG in frank-

furt am Main (syndicus im bereich des firmenkreditgeschäftes, anschlie-

ßend regional Manager far east im bereich interbankengeschäft, außen-

handelsfinanzierung sowie structured finance). 1988 erlangte klaus 

hofer seine Zulassung zum rechtsanwalt. er studierte rechtswissen-

schaften an der ruhruniversität bochum sowie an der london school  

of economics, im nebenfach wirtschaft, Politik und kultur chinas und 

Japans am institut für ostasienwissenschaften. 

Reiner Hoffmann

stellvertretender Generalsekretär des europäischen Gewerkschafts-

bundes, brüssel

Geboren am 30. Mai 1955 in wuppertal

1972-1974  ausbildung zum Groß- und außenhandelskaufmann bei der 

hoechst aG

1975-197�  Zivildienst im klinikum wuppertal

1977-1982  studium an der universität Gesamthochschule wuppertal, 

fachbereich wirtschaftswissenschaften, abschluss als 

diplom-Ökonom

1983  assistent beim wirtschafts- und sozialausschuss (wsa)  

der europäischen Gemeinschaft, brüssel, und wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am fachbereich wirtschaftswissen-

schaften der universität Gesamthochschule wuppertal

1984-1994  Mitarbeiter der hans böckler stiftung, düsseldorf, in ver-

schiedenen Positionen

1994-2003  direktor des europäischen Gewerkschaftsinstituts (eGi), 

brüssel

seit 2003  stellvertretender Generalsekretär des europäischen 

 Gewerkschaftsbundes (eGb)

seit 200�  Mitglied im aufsichtsrat der bayer aG

markku Jääskeläinen

europasekretär internationale abteilung, Zentralorganisation der  

finnischen Gewerkschaften, sak

Geboren 1948 in oulu, finnland

1970   studium zum Magister an der universität zu helsinki

seit 1981 internationaler sekretär des finnischen Gewerkschafts-

bundes sak

1981-1988 arbeitnehmerdelegierter finnlands in der iao 

1988-1995 stellvertretender Generalsekretär des europäischen 

 Gewerkschaftsbundes (eGb)

seit 1995 europasekretär des sak, stellvertretendes Mitglied der 

exekutive des eGb 



8� 87

Heinz Junge

Geschäftsführer Personal/arbeitsdirektor MibraG mbh

Geboren am 19. Juni 1954

197�-1980 studium wirtschaftsrecht und arbeitsrecht an der universi-

tät leipzig

1980-198�  Gewerkschaftssekretär der iG chemie, Glas und keramik, 

halle

198�-1990 abteilungsleiter arbeitsrecht/lohn bei der iG chemie, Glas 

und keramik, halle

1990-1991 Mitglied des geschäftsführenden hauptvorstandes für die 

bereiche tarife/recht/wirtschaft der iG chemie, Glas und 

keramik, halle

1991-1993 Mitglied des geschäftsführenden hauptvorstandes für die 

bereiche Jugend/berufsausbildung/weiterbildung/technolo-

gie der iG chemie-Papier-keramik, hannover

1994-1995 Geschäftsführer Personal/arbeitsdirektor, Mitteldeutsche 

bergbau-Verwaltungsgesellschaft, bitterfeld

199�-1999 Geschäftsführer Personal und soziales/arbeitsdirektor, 

lausitzer und Mitteldeutsche bergbau-Verwaltungsgesell-

schaft, berlin

seit 1999  Geschäftsführer Personal/arbeitsdirektor, Mitteldeutsche 

braunkohlengesellschaft mbh, theißen

Vorsitzender der beschäftigungsinitiative „Pakt für arbeit Zeitz”

Vorsitzender des „Vereins zur förderung der ausbildung Jugendlicher 

im burgenlandkreis e. V.”

Vorstandsmitglied im „bündnis für innovation, wirtschaft und arbeit im 

burgenlandkreis”

Mitglied des lenkungsausschusses beim regionalforum Mitteldeutsch-

land 

Vorsitzender des kuratoriums der kulturstiftung hohenmölsen

Christoph Kannengießer

stellvertretender Generalsekretär der konrad-adenauer-stiftung e.V.

Geboren am 14. März 19�3 in dortmund, evangelisch, verheiratet,  

zwei kinder











1985-1990 studium der rechtswissenschaften in bonn und München; 

1. juristische staatsprüfung

1992-1994 rechtsreferendariat; 2. juristische staatsprüfung

1990-1994 wissenschaftlicher Mitarbeiter am lehrstuhl für Öffentliches 

recht der universität bonn

1994  stage bei der Generaldirektion „haushalt” der eu-kommis-

sion

seit 1995 rechtsanwalt

1995-1999 deutscher industrie- und handelskammertag (dihk): 

Zunächst referent im bereich berufsbildung, anschließend 

leiter des referats für Präsidialangelegenheiten und Poli-

tische Grundsatzfragen

1999-2003 bundesvereinigung der deutschen arbeitgeberverbände 

(bda), berlin, Geschäftsführer „arbeitsmarkt”. in dieser 

funktion bis ende 2003 herausgehobene funktionen als 

arbeitgebervertreter in der selbstverwaltung der früheren 

bundesanstalt für arbeit (jetzt bundesagentur für arbeit, 

ba): bis März 2002 alternierender Vorstandsvorsitzender, 

anschließend alternierender Vorsitzender des Verwaltungs-

rats der ba. Vertreter in beiräten und kommissionen (u.a. 

„unabhängige kommission Zuwanderung” und „sachver-

ständigenrat für Zuwanderung und integration”)

2003-2004 hauptgeschäftsführer des Verbandes der technischen 

Überwachungs-Vereine e.V.

seit 2004 stellvertretender Generalsekretär der konrad-adenauer-

stiftung e.V.

leon meijer Ph.D.

sekretär europäische und internationale angelegenheiten, christliche 

nationale Gewerkschaft, cnV

Geboren am 20. Januar 19�4 in dordrecht (niederlande), verheiratet, 

vier kinder

1970-197� Grundschule

197�-1982 high school athenaeum beta

1982-1989 wageningen universität, Master in biowissenschaften 1989

1990-1991 Projektberater im Ministerium für angelegenheiten des 

nahen ostens
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1991-1993 wissenschaftlicher assistent am technion-israelisches 

institut für technologie, haifa

1993-2000 doktorand am technion-israelisches institut für techno-

logie, haifa, Promotion in biowissenschaften/agrartechnik

2000-200� berater am europäischen Parlament in fragen der land-

wirtschaft, der finanzen, des controllings, internationale 

und soziale angelegenheiten

2004  Vorsitzender des europäischen wahlprogrammkomitees der 

christenunie

200�  sekretär des nationalen wahlprogrammkomitees der 

christenunie

seit 2007 sekretär für europäische und internationale angelegen-

heiten der cnV Gewerkschaft

Dr. Frank ulrich montgomery

Vorsitzender Marburger bund

Geboren am 31. Mai 1952; verheiratet, 2 kinder; schulzeit und abitur in 

hamburg; studium der Medizin in hamburg und sydney

1979   approbation und Promotion

seit 1983  Vorsitzender des mb-landesverbandes hamburg, Mitglied 

des mb-bundesvorstandes

198�  facharzt für radiologie

seit 1989 1. Vorsitzender des mb-bundesverbandes

1994-2002  Präsident der ärztekammer hamburg

1987-2002 Mitglied im Vorstand der bundesärztekammer

tätig als oberarzt (facharzt für radiologie) in der radiologischen klinik 

des universitätskrankenhauses hamburg-eppendorf

Dr. Britta Rehder

Max Planck institut für Gesellschaftsforschung

1989-1998 studium der Politikwissenschaft und der Pädagogik an der 

universität hamburg (diplom)

1999-2001 stipendiatin in einem gemeinsamen Graduiertenkolleg der 

hans-böckler-stiftung und des MPifG über den einfluss der 

internationalisierung auf die arbeitsbeziehungen in 

deutschland

2001-2002 Mitarbeit in einer internationalen forschungskooperation 

der european foundation for the improvement of living 

and working conditions (irland) über beschäftigungssiche-

rung in europäischen bahnunternehmen

2002  Promotion (dr. phil.) an der humboldt-universität zu berlin

seit 2002 wissenschaftliche Mitarbeiterin am MPifG

200�  Visiting scholar am center for international and compara-

tive studies der northwestern university, evanston (usa)

Mitgliedschaften in wiss. Vereinigungen: deutsche Vereinigung für Poli-

tische wissenschaft (dVPw), German industrial relations association 

(Gira), council for european studies (ces), law and society association

Gremientätigkeit: co-sprecherin im arbeitskreis „Verbände” der dVPw; 

co-sprecherin der sektion „Politische soziologie” der dVPw

uli Röhm

fernsehjournalist und wirtschaftsredakteur beim Zdf in Mainz, einer der 

Gründungsredakteure von wiso im Jahr 1984.

Geboren 1945 in stuttgart, lehre als Möbelschreiner, verschiedene 

industriepraktika und eine tätigkeit als industriedesigner, diplomstudien-

gang industrie design, studienschwerpunkt Planungs- und entschei-

dungswissenschaften. referent bei der arbeitsgemeinschaft der Verbrau-

cher (agV) in bonn, Pressesprecher im bundesministerium für Jugend, 

familie und Gesundheit (bMJfG) und leiter der Pressestelle beim haupt-

vorstand der Gewerkschaft Öffentliche dienste, transport und Verkehr 

(ÖtV) in stuttgart.

autor für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften und ard-hörfunk- 

und fernsehredaktionen, buchveröffentlichungen u.a. das schwarzbuch 

„tatort autobahn” über kriminelle Machenschaften im speditionswesen 

(campus Verlag) und das streitbuch „schwarzgeld im Visier” (wirt-

schaftsverlag carl ueberreuter).
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Mitglied des Projektteams des Mainzer Mediendisput. Projektleitung der 

hauptpodienreihe „Gerechtigkeit für die Gesellschaft” beim deutschen 

evangelischen kirchentag, lehrauftrag für Presse und Öffentlichkeitsar-

beit an der universität frankfurt am Main in der akademie der arbeit. 

Medientrainer, seminarleitungen und Moderation bei medienpolitischen, 

wirtschafts- und sozialpolitischen tagungen und kongressen.

Prof. Dr. Rudi Schmidt

universität Jena

Geboren 1939 in berlin

1952-1959 friedrich-ebert-Gymnasium berlin-wilmersdorf

1959-19�5 studium der Politikwissenschaft, Philosophie, Germanistik 

und Geschichte an der fu berlin und bonn

19��  staatsexamen in deutscher literatur und Geschichte

19��-19�9 studium der soziologie

1975   Promotion zum dr. rer. pol. 1990 habilitation im fach 

soziologie

19�9-1970 wiss. assistent am institut für soziologie der fu berlin

19�9-1972 dozent für soziologie an der hochschule für bildende 

künste berlin

1971-1992 wiss. Mitarbeiter und Projektleiter am sozialwissenschaft-

lichen forschungszentrum der universität erlangen/nürn-

berg

1991-1992 Gastprofessor am wissenschaftszentrum nordrhein-westfa-

len/institut für arbeit und technik

1992-2004 Professor für arbeits-, industrie- und wirtschaftssoziologie 

an der friedrich-schiller-universität Jena

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder

universität kassel

19�0 in Mayen/eifel geboren

1980-198� studium der Politikwissenschaft an den universitäten 

Marburg, wien, tübingen und frankfurt

198�   studienabschluss an der Johann wolfgang Goethe-universi-

tät frankfurt

1987-1991 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Johann wolfgang 

Goethe-universität frankfurt

1991   Promotion an der Justus-liebig universität Giessen: (sum-

ma cum laude). thema der Promotion: katholizismus und 

einheitsgewerkschaft. der streit um den dGb und der 

niedergang des sozialkatholizismus in der bundesrepublik 

bis 19�0 (reihe: Politik- und Gesellschaftsgeschichte, band 

30), bonn 1992

1991-1997 referent beim Vorstand der iG Metall in frankfurt/Main; 

abteilung für Grundsatzfragen

1997-2000 referent für industrielle beziehungen beim Vorstand der iG 

Metall; zuständig für Grundsatzfragen der tarifpolitik, 

kontakte zum Parlament und zu den Parteien

1999   Gastwissenschaftler am wissenschaftszentrum berlin in der 

abteilung: institutionen und sozialer wandel

2000-2003 ressortleiter für europäische tarifkoordination beim Vor-

stand der iG Metall

2000  habilitation am fb Gesellschaftswissenschaften der Johann 

wolfgang Goethe-universität frankfurt; thema der habili-

tationsschrift: das Modell deutschland auf dem Prüfstand. 

Zur entwicklung der industriellen beziehungen in ost-

deutschland. (opladen 2000: westdeutscher Verlag)

seit 2001 Privatdozent an der Johann wolfgang Goethe-universität 

frankfurt

2001  Vertretungsprofessur an der tu darmstadt (sommerse-

mester)

2003-200� leiter der abteilung sozialpolitik beim Vorstand der iG Metall

2005  center for european studies, harvard university, Visiting 

fellow

seit 200� Professur an der universität kassel: fachgebiet Politisches 

system der brd und innovation

Petra Schwarz

Journalistin beim Mitteldeutschen rundfunk

Geboren 1957 in erfurt, ein sohn

197�  abitur

1981  diplom (kulturwissenschaftlerin) an der humboldt-univer-

sität zu berlin
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1981-1991 hörfunk-Journalistin bei dt �4 

1992-2005 hörfunk- und fernsehjournalistin beim sender freies 

berlin/rundfunk berlin-brandenburg

seit 2005 fernseh-Journalistin beim Mitteldeutschen rundfunk 

Ingrid Sehrbrock

stellvertretende Vorsitzende deutscher Gewerkschaftsbund

Geboren am 1. Juni 1948 in offenbach/Main 

1971-197�  studium der anglistik, Politikwissenschaft, chemie und 

Pädagogik, frankfurt/Main

197�   eintritt in die hbV

1979-1987  studienrätin

1985   Mitglied des bundesvorstandes der cda

seit 1987 stellvertretende bundesvorsitzende der cda

1987-1989  Persönliche referentin der staatssekretärin für frauenan-

gelegenheiten des landes hessen

1989-1997 bundesgeschäftsführerin der frauen-union der cdu, leite-

rin der abteilung frauen- und familienpolitik der cdu

1997-1999  sozialreferentin in Prag/tschechien und bratislava/slowakei

seit 1999  Mitglied des Geschäftsführenden bundesvorstandes des 

dGb

seit 200� stellvertrende Vorsitzende des dGb 

Mitglied der cdu; aufsichtsratsfunktionen: deutsche beamten Versiche-

rung dbV-winterthur, Vertriebs- und Verwaltungs- und service holding 

Gmbh (VVs), ruhrfestspiele Gmbh; 

interessenvertretung des dGb im Vorstand des internationalen Gewerk-

schaftsbundes (iGb)

michael Sommer

Vorsitzender des deutschen Gewerkschaftsbundes

Geboren am 17. Januar 1952 in büderich, verheiratet, 1 tochter

1971-1980  Politologiestudium an der freien universität (fu) berlin 

(1977-1979 stipendiat der hans-böckler-stiftung)

1971-1980  teilzeitbeschäftigter Postarbeiter (V) 51 in berlin (Paket-

und eilzustellung)

seit 1971  Mitglied dPG/ver.di

1971-1980  verschiedene ehrenamtliche Gewerkschaftsfunktionen

1979   diplom an der fu berlin; Politikwissenschaft (diplomarbeit 

zum thema „Privatisierung des Postpaketdienstes”)

1980   dozent im bildungszentrum der deutschen Postgewerk-

schaft (dPG) in Gladenbach

1981   sekretär des dPG-bezirksvorstandes bremen

1982  leiter der abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim 

hauptvorstand der dPG

1987   dreimonatiger studienaufenthalt in den usa (stipendium 

des German Marshall fund of the usa)

1988-1993  hauptabteilungsleiter Zentrale angelegenheiten bzw. leiter 

der abteilung Vorstands- und Grundsatzangelegenheiten 

beim hauptvorstand der dPG

1993-2001 Mitglied des Geschäftsführenden hauptvorstandes der dPG

1997-2001 stellvertretender Vorsitzender der dPG

2001-2002 stellvertretender bundesvorsitzender der Vereinten dienst-

leistungsgewerkschaft „ver.di”

2002   wahl zum Vorsitzenden des deutschen Gewerkschafts-

bundes

2004   wahl zum ersten stellvertretenden Präsidenten des inter-

nationalen bundes freier Gewerkschaften (ibfG); Vorsit-

zender des ibfG-lenkungsausschusses

200�  wahl zum stellvertretenden Präsidenten des neu gegründe-

ten internationalen Gewerkschaftsbundes (iGb)

seit 1981  Mitglied der sPd

aufsichtsratsfunktionen: deutsche telekom aG, deutsche Postbank aG 

(stellvertretender Vorsitzender), dGb rechtsschutz Gmbh

Frank Christian Starke

Journalist im ard-hauptstadtstudio

Geboren 19�4 in köln, Magister an der universität bonn in Politische 

wissenschaften, soziologie und staatsrecht, freier Journalist und autor

seit 1997 reporter und redakteur beim wdr-hörfunk, Programm-

gruppe wirtschaft 

seit 200�  ard-hauptstadtstudio 
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Wolfgang Staudt

koordinator für wirtschaftspolitik in der konrad-adenauer-stiftung

Geboren 194� in köln, zwei kinder

19�8-1973 studium der Volkswirtschaft und soziologie an den univer-

sitäten köln und freiburg/br.

1974-1995 beginn der tätigkeit in der konrad-adenauer-stiftung 

(kas) als wissenschaftlicher Mitarbeiter am sozialwissen-

schaftlichen forschungsinstitut 

1993-1995 freistellung als betriebsrat

1995-1998 Mitarbeiter der Politischen akademie der kas in den the-

menfeldern sozialhilfe, Pflegeversicherung und Vermögens-

beteiligung von arbeitnehmern 

1998-2003 Mitarbeiter der hauptabteilung innenpolitik und soziale 

Marktwirtschaft der kas

seit 2003 koordinator für arbeitsmarkt und arbeitsbeziehungen in 

der arbeitsgruppe wirtschaftspolitik der hauptabteilung 

Politik und beratung der kas in berlin

Josef Středula

Vorsitzender der Metallarbeitergewerkschaft koVo in tschechien

Geboren am 12. november 19�7 in opava (tschechische republik), 

verheiratet, zwei kinder

198�  abitur (technische schule in opava), danach arbeiter/

techniker in der stahlfabrik Vítkovice

1990  Vizepräsident der os koVo firmengewerkschaft in Vítko-

vice (stahl), fabrik 2

1991  ratsmitglied os koVo (Gewerkschaft Metall koVo)

1992  Präsidiumsmitglied os koVo

1993-2005 Vizepräsident os koVo

seit 2005 Präsident os koVo

Präsidiumsmitglied ČMKOS (Tschechisch-Mährischer Gewerkschafts-

bund)

Mitglied der dreier-Gewerkschaftsdelegation

Mitglied des arbeitsprogramms des Überwachungsausschusses für  

industrie und unternehmerschaft







Mitglied des regierungsrates Personalentwicklung 

Mitglied des rates für die entwicklung der wirtschaftlichen rahmenbe-

dingungen 

Mitglied des regierungsrates investment

eMb (europäischer Metallgewerkschaftsbund) Vizepräsident der öst-

lichen regionen

Mitglied des komitees für industriepolitik des eMb

michael Vassiliadis

Mitglied des geschäftsführenden hauptvorstandes iG bergbau, chemie, 

energie

Geboren am 13. März 19�4 in essen, verheiratet, zwei kinder

1980-1983  ausbildung zum chemielaboranten bei der bayer aG in 

dormagen

1983-198�  als chemielaborant tätig

seit 1980  Mitglied der iG chemie-Papier-keramik 

Zahlreiche ehrenamtliche funktionen auf orts-, landes- 

und bundesebene, u.a. Mitglied der Vertrauenskörperlei-

tung, Mitglied der tarifkommissionen nordrhein und der 

bundesentgeltkommission der iG cPk, Mitarbeit in der 

gewerkschaftlichen bildungsarbeit, Vorsitzender der Ju-

gendvertretung, Mitglied der Gesamtjugendvertretung der 

bayer aG, Mitglied des beirats.

seit 1981  Mitglied der sPd

seit 198�  hauptamtliche Gewerkschaftstätigkeit, sekretär der iG 

chemie-Papier-keramik, Verwaltungsstelle leverkusen; ab 

1990 im bezirk nordrhein-westfalen; von 1994 bis 1997 iG 

chemie-Geschäftsführer in leverkusen

1997   Vorstandssekretär der iG bce und leiter der abteilung 

Vorsitzender/Personal beim hauptvorstand der iG bce in 

hannover

seit 2004  Mitglied des geschäftsführenden iG bce-hauptvorstandes 

zuständig für betriebsräte-bildung-Jugend-Vertrauensleute/

ortsgruppen.

stellv. aufsichtsratsvorsitzender der k+s aG und der k+s kali Gmbh, 

Mitglied der aufsichtsräte der henkel kGaa, düsseldorf, der basf aG, 

ludwigshafen, und der steaG aG, essen.
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Prof. Dr. Bernhard Vogel

Ministerpräsident a.d., Vorsitzender der konrad-adenauer-stiftung

Geboren am 19. dezember 1932 in Göttingen, Volksschule in Gießen, 

humanistisches Gymnasium in Gießen und München

1953   abitur in München, studium der Politischen wissenschaft, 

Geschichte, soziologie und Volkswirtschaft in heidelberg 

und München

19�0  Promotion zum dr. phil. mit einer arbeit zum thema „die 

unabhängigen in den kommunalwahlen westdeutscher 

länder” bei dolf sternberger; wissenschaftlicher assistent 

am institut für Politische wissenschaft an der universität 

heidelberg

19�1-19�7 lehrbeauftragter am institut für Politische wissenschaft der 

universität heidelberg, Gleichzeitig arbeit in der erwachse-

nenbildung

19�7-197�  kultusminister von rheinland-Pfalz

1972-197� Präsident des Zentralkomitees der deutschen katholiken 

(Zdk)

197�-1988 Ministerpräsident von rheinland-Pfalz

197�/1977  Präsident des bundesrates

und

1987/1988

197�-1988  Vorsitzender der rundfunkkommission der Minister- 

präsidenten

seit 1979  Vorsitzender, seit 1992 stellv. Vorsitzender des Verwal-

tungsrates des Zweiten deutschen fernsehens

1989-1995  Vorsitzender der konrad-adenauer-stiftung

1992-2003  thüringer Ministerpräsident

seit 2001 (ehrenamtlicher) Vorsitzender der konrad-adenauer-

stiftung

Frank Werneke

stellvertretender Vorsitzender ver.di

Geboren 19�7 in schloss holte-stukenbrock

1983  berufsausbildung zum Verpackungsmittelmechaniker in 

bielefeld

1985-1988 bezirksjugendleiter der iG druck und Papier in ostwest-

falen

1988-1993 landesbezirksjugendleiter der iG druck und Papier in 

nordrhein-westfalen, Mitglied des nordrhein-westfälischen 

landesbezirksvorstands der iG druck und Papier bzw. 

später der iG Medien

1993-1998 bundessekretär beim hauptvorstand der iG Medien, zu-

ständig für die fachgruppe druckindustrie und Zeitungsver-

lage

1998-2001 Mitglied des geschäftsführenden hauptvorstands der iG 

Medien, zuständig für die bereiche Gewerkschaftliche 

betriebsarbeit, berufliche bildung, branchenarbeit Verlage, 

druckindustrie und Papierverarbeitung

2001  Mitglied im bundesvorstand der Vereinten dienstleistungs-

gewerkschaft-ver.di, bundesfachbereichsleiter des fachbe-

reichs Medien, kunst und industrie-fb 8

2002  stellvertretender Vorsitzender der Vereinten dienstlei-

stungsgewerkschaft-ver.di
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inhalt der beilieGenden cd

AuDIo

(die Mitschnitte sind als MP3-dateien abgelegt.)

Forum 1: Behindert mitbestimmung Innovationen? 

dietmar hexel, dr. Manfred Gentz, heinz Junge, Michael feldmann, klaus 

franz und helga classen im Gespräch mit uli röhm

Forum 2: Tarifautonomie – Segen oder Fluch? 

dr. britta rehder, Prof. dr. rudi schmidt, frank werneke und dr. reinhard 

Göhner Mdb im Gespräch mit frank christian starke

Forum 3: Passen Gewerkschaften in eine globalisierte Welt?

Josef stredula, leon Meijer Ph.d., Mats essemyr Ph.d. und Markku 

Jääskeläinen im Gespräch mit dr. regina Görner sowie klaus hofer und 

reiner hoffmann im Gespräch mit Petra schwarz

VIDEo

(die filme sind als MPG-dateien abgelegt.)

mitbestimmung in der Praxis – Drei Erfahrungsberichte

hoMaG aG 

eMs

basf

mATERIAlIEn

(die Publikationen sind als Pdf-dateien abgelegt.)

Michael borchard (hrsg.)

Strategien für mehr Arbeit

Mit beiträgen von: lutz bellmann, regina Görner, steffen klumpp, karl-

Josef laumann, ingrid sehrbrock, Joachim wiemeyer und anderen

sankt augustin 200�

isbn 3–93982�-20-0, isbn 978-3-93982�-20-0

regina Görner (ext.)

Agenturen für haushaltsnahe Dienstleistungen – ein modellversuch im 

Saarland

arbeitspapier nr. 1�7/200�, berlin/sankt augustin, dezember 200�

isbn 3-93982�-28-�, isbn 978-3-93982�-28-�

Jürgen löwe (ext.)

Die Verantwortung der ordnungspolitik

der wandel der sozialen Marktwirtschaft in der Zeit

und ansätze zu ihrer revitalisierung

arbeitspapier nr. 1�5/200�, berlin/sankt augustin, dezember 200�

isbn 3-93982�-24-3, isbn 978-3-93982�-24-8

Jürgen aretz

Soziale marktwirtschaft mit großem „S” – 

Vor neunzig Jahren wurde Paul lücke geboren

in: Politische Meinung, 420/2004; s. 90-94
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