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Dokument «Control Sheet" 

II. Abstract 

State of Research on the Subject: Few studies on working conditions and the 
ways of changing them: some recent studies i n selected industries; studies 
on worker participation and co-determination. 
Objective of Research: To structure and typologize the very heterogeneous 
small firms sector in terms of types of working conditions and pos s i b i l i t i e s 
and approaches towards humanization of work. 
Methods Used: Analysis of s t a t i s t i c a l information; interviews with experts 
(especially employer and worker organizations); worker group discussions; 
case studies i n individual firms i n metal and wood working and processing; 
bakeries and butcheries, meat processing, car repair. 
Results: Extraordinary variation of working conditions; labour problems have 
shifted from "employer" problems to "worker" problems, largely i n response 
to the labour market situation. Internal organization and the factor market 
conditions of small firms do not permit strategic behaviour which i s seen 
as a precondition for improvement (humanizing work). 
Implications: Targeted research i s needed i n typified areas of the small 
firm sector. Two policy approaches toward humanization: directly through set
ting standards and controls; indirectly through promoting opportunities of 
strategic choice and behaviour. 

1« Keywords — — — — — — — — — — — — — — — 
Working conditions i n small firms; labour market situation and working con
ditions; maintaining acceptable working conditions; capacity for strategic 
behaviour as a resource for humanizing work. 
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9 

Vorbemerkung 

Ende 19 82 beauftragte der Bundesminister für Forschung und Tech
n o l o g i e , v e r t r e t e n durch d i e Projektträgerschaft Humanisierung 
des A r b e i t s l e b e n s , das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung e.V. München mit der e x p l o r a t i v e n Studie "Arbeitskräf
teprobleme und Humanisierungspotentiale i n K l e i n b e t r i e b e n " . 

Die Ergebnisse der Studie werden h i e r m i t i n Form eines komprimier
ten Abschlußberichts und ergänzender branchenbezogener A u s a r b e i 
tungen v o r g e l e g t . 

Für die Durchführung der empirischen A r b e i t e n konnte auf theore
t i s c h e und a n a l y t i s c h e Konzeptionen zurückgegriffen werden, die 
im Rahmen des T e i l p r o j e k t s C 4 " A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und A r b e i t s -
marktbedingungen - Ansätze zu e i n e r e r w e i t e r t e n Arbeitsmarkttheo
r i e " (Sonderforschungsbereich 101 der Deutschen Forschungsgemein
s c h a f t an der Universität München: "Theoretische Grundlagen so
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Berufs- und Arbeitskräfteforschung") ent
w i c k e l t wurden. Erfahrungen und Ergebnisse der h i e r präsentierten 
Studie wiederum f l o s s e n dann i n die weitere Entwicklung des ana
l y t i s c h e n Instrumentariums e i n und wurden insbesondere b e i der 
Konzipierung des T e i l p r o j e k t s B 5 " A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n und 
k l e i n b e t r i e b l i c h e r Sektor" im Rahmen des ab 19 86 anlaufenden Son-
derforschungsbereichsvorhabens • der Universität München "Entwick
lu n g s p e r s p e k t i v e n von Arbei-t" f r u c h t b a r gemacht. 

Die Bearbeitung des P r o j e k t s am I n s t i t u t l a g i n Händen e i n e r 
Forschergruppe. Hans Gerhard Mendius und Werner Sengenberger wa
ren über den gesamten Zeitraum, S t e f a n i e Weimer ab Ende 19 83 an 
den F e l d - und Auswertungsarbeiten sowie an der E r s t e l l u n g des Be
r i c h t s b e t e i l i g t . Peter Binkelmann befaßte s i c h mit dem Aspekt 
der Bevölkerungs- und Arbeitnehmerbefragung. Luise Metz besorgte 
neben der P r o t o k o l l i e r u n g e i n i g e r Expertengespräche insbesondere 
die Sammlung und Sichtung der vielfältigen, t e i l w e i s e schwer zu-
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gänglichen P e r i o d i k a und Spezialveröffentlichungen. P r o f e s s o r 
Burkart Lutz war a l s M i t g l i e d der I n s t i t u t s l e i t u n g an der Unter
suchung b e t e i l i g t . 

Den z a h l r e i c h e n Gesprächspartnern i n den besuchten Verbänden, 
Forschungseinrichtungen, öffentlichen I n s t i t u t i o n e n und i n den 
Betrieben sowie den Teilnehmern an unseren Diskussionsrunden i s t 
an d i e s e r S t e l l e ganz besonders zu danken. Ohne i h r e M i t a r b e i t 
und i n v i e l e n Fällen außerordentliche Unterstützungsbereitschaft 
hätte d i e Untersuchung n i c h t durchgeführt werden können. 

Wir danken an d i e s e r S t e l l e auch den M i t a r b e i t e r n des P r o j e k t 
trägers für i h r e K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t b e i der Vorbereitung 
und der Durchführung des Forschungsvorhabens. 

Zu danken i s t schließlich den K o l l e g i n n e n , i n deren Händen d i e 
E r s t e l l u n g des Manuskripts l a g . 

München, im Februar 19 8 6 INSTITUT FÜR SOZIALWISSEN
SCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
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A. Z i e l s e t z u n g des B e r i c h t s , Untersuchungsfeld und empirische Basis 

I . Zur Z i e l s e t z u n g des B e r i c h t s 

Mit dem vorgelegten E r g e b n i s b e r i c h t und den ergänzenden, getrennt 
erscheinenden branchenbezogenen M a t e r i a l t e i l e n w i r d z w e i e r l e i an
ge s t r e b t : Zum einen s o l l d i e im Zuge des P r o j e k t s g e l e i s t e t e , eher 
k o n z e p t u e l l e A r b e i t zur S t r u k t u r i e r u n g des sehr v i e l s c h i c h t i g e n 
Forschungsfelds "Arbeitsbedingungen i n K l e i n b e t r i e b e n " dokumentiert 
werden, zum anderen werden d i e Ergebnisse der im Rahmen der explora-
t i v e n Studie durchgeführten empirischen A r b e i t e n v o r g e s t e l l t . 

Der B e r i c h t besteht aus fünf T e i l e n (A - E ) . K a p i t e l I I des T e i l s 
A g i b t einen knappen Überblick über den Stand der Forschung zum 
Themenkreis und über d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e und p o l i t i s c h e Diskus
s i o n , d i e den Hintergrund für d i e Konzipierung des Forschungsvor-
habens b i l d e t e , und i n f o r m i e r t w e i t e r über A r t , Umfang und B e g l e i t 
umstände der durchgeführten A r b e i t e n . Schließlich werden der Unter
suchungsansatz und seine Entwicklung im V e r l a u f der Untersuchung 
s k i z z i e r t . K a p i t e l I I I enthält wesentliche Überblicksinformationen 
über den k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor insgesamt und 

T e i l B befaßt s i c h mit dem Komplex der Arbeitskräfteprobleme. Zu
nächst e r f o l g t eine Bestimmung der für d i e Untersuchung z e n t r a l e n 
Kategorie der Arbeitskräfteprobleme und i h r e r U n t e r b e g r i f f e Ar
beitnehmerprobleme und b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteprobleme ( K a p i 
t e l I ) . Anschließend werden, basierend auf e i n e r s y n t h e t i s i e r e n 
den Betrachtung des i n Expertengesprächen, Gruppendiskussionen mit 
Arbeitskräften und Untersuchungen i n etwa 30 K l e i n b e t r i e b e n ( e i n 
bezogen waren Stahlbau, H o l z v e r a r b e i t u n g , Back- und Fleischwaren
h e r s t e l l u n g und Kfz-Gewerbe) erhobenen empirischen M a t e r i a l s , 
w i c h t i g e Dimensionen von Arbeitnehmerproblemen ( K a p i t e l I I ) und 
anschließend von b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteproblemen ( K a p i t e l 
I I I ) r e f e r i e r t . Im K a p i t e l IV schließlich werden d ie z e n t r a l e n 
Arbeitskräfteprobleme g e g l i e d e r t nach den einbezogenenen fünf 
Branchen d a r g e s t e l l t . 
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Innerhalb des T e i l s C g r e i f t das K a p i t e l I zunächst d i e Frage nach 
der w e c h s e l s e i t i g e n B e d i n g t h e i t von Arbeitnehmer- und b e t r i e b l i c h e n 
Arbeitskräfteproblemen auf und z e i g t , daß es bezogen auf Gestaltung 
von Arbeitsbedingungen sowohl gegenläufige a l s auch kompatible I n 
teressen l a g e n g i b t . D e u t l i c h w i r d w e i t e r , daß für d i e Frage, ob und 
in w i e w e i t Arbeitnehmerprobleme i n b e t r i e b l i c h e Probleme umschlagen 
und umgekehrt, der S i t u a t i o n auf dem Arbeitsmarkt hohe Bedeutung 
zukommt. Überlegungen zu den Voraussetzungen, d i e zu scha f f e n wä
ren , um die p a r a l l e l e Lösung von Arbeitnehmer- und b e t r i e b l i c h e n 
Arbeitskräfteproblemen zu e r l e i c h t e r n , schließen s i c h an. 

Im K a p i t e l I I von T e i l C werden dann d i e - s i c h von Groß und M i t 
t e l b e t r i e b e n g r a v i e r e n d unterscheidenden - Voraussetzungen für eine 
H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n K l e i n b e t r i e b e n u ntersucht. Eingegangen 
w i r d zunächst auf Gründe, d i e dafür maßgeblich waren, daß d i e g l e i 
chen Faktoren, d i e i n der Vergangenheit für den B e r e i c h größerer 
und m i t t l e r e r B e t r i e b e eine i n t e n s i v e Befassung mit der Humanisie-
rungsproblematik bewirkten und eine V i e l z a h l von Maßnahmen hervor
brachten, diese Wirkungen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h n i c h t oder 
nur sehr eingeschränkt e n t f a l t e t e n . Das i n M i t t e l - und Großbetrie
ben e r r e i c h t e Maß der P r o b l e m a t i s i e r u n g sowie der Implementierung 
von Sachkompetenz und Problemlösungskapazität s t e l l t auch b e i e i n e r 
Verschlechterung der Humanisierungsvoraussetzungen s i c h e r , daß E r 
r e i c h t e s n i c h t (ohne w e i t e r e s ) wieder rückgängig gemacht werden 
kann und ermöglicht t e i l w e i s e sogar w e i t ere F o r t s c h r i t t e . Dagegen 
g i b t es - so d i e These - einen solchen " S p e r r k l i n k e n e f f e k t " i n wei
ten T e i l e n des K l e i n b e t r i e b s b e r e i c h s n i c h t . Das Problem heute be
st e h t offenbar d a r i n , unter schwierigen Arbeitsmarktbedingungen 
Humanisierungsaktivitäten i n einem Sektor systematisch zu e t a b l i e 
r e n , i n dem dies schon unter den t e i l w e i s e i n der Vergangenheit 
v i e l günstigeren Voraussetzungen (Vollbeschäftigung und hohes W i r t 
schaftswachstum) n i c h t oder nur sehr bedingt gelang. Herausge
s t e l l t w i r d aber auch, daß es für d i e ( v e r m e i n t l i c h e ) "Rückständig
k e i t " von K l e i n b e t r i e b e n b e i Humanisierungsmaßnahmen neben den o f t 
fehlenden i n s t i t u t i o n e l l e n Voraussetzungen ganz entscheidend war, 
daß d i e Arbeitsbedingungen s i c h i n weiten Bereichen durchaus vor
t e i l h a f t von denen an v i e l e n großbetrieblichen Arbeitsplätzen un
t e r s c h e i d e n , was s i c h n i c h t z u l e t z t aus Besonderheiten der b e t r i e b 
l i c h e n S o z i a l s t r u k t u r erklären läßt. 
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Eine Reihe von günstigen Momenten der Arbeitsbedingungen i s t durch 
Entwicklungen auf den Märkten und d i e o f t sehr geringen Möglichkei
ten von K l e i n b e t r i e b e n , darauf " s t r a t e g i s c h " zu r e a g i e r e n , bedroht. 
Im K a p i t e l I I I des T e i l s C, das v e r s u c h t , i n exemplarischer Weise 
und mit der beim Stand der Durchdringung des Gegenstandsbereichs 
gebotenen Zurückhaltung Ansatzpunkte für H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n 
K l e i n b e t r i e b e n zu f o r m u l i e r e n , s t e h t daher zunächst der Aspekt der 
Sicherung e x i s t i e r e n d e r günstiger Momente von Arbeitsbedingungen inr 
Vordergrund. Im zweiten A b s c h n i t t des K a p i t e l s werden dann Überle
gungen zu k o n v e n t i o n e l l e n und neuartigen Ansatzpunkten zur Verbes
serung von Arbeitsbedingungen i n K l e i n b e t r i e b e n a n g e s t e l l t , wobei 
b e i s p i e l h a f t d i e R o l l e der räumlichen Bedingungen und d i e s p e z i f i 
schen D i f f u s i o n s h i n d e r n i s s e (vorhandener) n e u a r t i g e r menschenge
r e c h t e r t e c h n i s c h e r Ausrüstung behandelt werden. 

T e i l D präsentiert den Stand der im Rahmen des P r o j e k t s durchge-
führten ko n z e p t u e l l e n A r b e i t e n zur Entwicklung eines T y p i s i e r u n g s -
ansatzes für den k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor. Zunächst wi r d e i n a l s 
Ausgangshypothese f o r m u l i e r t e r T y p o l o g i s i e r u n g s v e r s u c h mit unseren 
empirischen Ergebnissen über k l e i n b e t r i e b l i c h e Problemlagen konfron
t i e r t . Dabei z e i g t s i c h , daß für K l e i n b e t r i e b e bestimmte Rahmenbe-
dingungen, wie z.B. d i e s p e z i f i s c h e S i t u a t i o n auf'den Absatzmärkten, 
die S t r u k t u r der Produktnachfrage, Standortprobleme oder d i e Eigen
k a p i t a l a u s s t a t t u n g , eine im V e r g l e i c h zu Großbetrieben weit größe
re R o l l e s p i e l e n , da s i e das Handlungspotential d i e s e r B e t r i e b e und 
damit auch deren Möglichkeiten, Maßnahmen zur Verbesserung von A r 
beitsbedingungen durchzuführen, entscheidend b e e i n f l u s s e n . Daher 
w i r d i n einem nächsten S c h r i t t der Versuch e i n e r an k l e i n b e t r i e b 
l i c h e n Handlungssituationen ansetzenden T y p o l o g i s i e r u n g gemacht. 
Nach D i s k u s s i o n der N u t z b a r k e i t des Konzepts " b e t r i e b l i c h e r S t r a 
t e g i e n " für d i e Beschreibung k l e i n b e t r i e b l i c h e r Handlungsoptionen 
w i r d - . i n a l l e r Vorläufigkeit - e i n S t r u k t u r i e r u n g s m o d e l l s k i z z i e r t , 
das K l e i n b e t r i e b e nach dem Grad der Fähigkeit zu strategischem Han
d e l n , der i h r e Humanisierungspotentiale maßgeblich bestimmt, un
t e r s c h e i d e t . 

Abschließend f o l g t noch e i n ausschließlich sekundäranalytisch an
g e l e g t e r Exkurs, der der Frage nachgeht, welche Aufschlüsse für 
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d i e F r a g e s t e l l u n g des Forschungsvorhabens aus e i n e r I n v e n t a r i s i e 
rung und Auswertung vorhandener Bevölkerungs- und Arbeitnehmerbe
fragungen gewonnen werden können. D e u t l i c h w i r d d a b e i , daß d i e vor
liegenden Studien das Merkmal Betriebsgröße zwar i n der Regel e r 
fa s s e n , b e i der I n t e r p r e t a t i o n des " s o z i a l e n Sinnes" d i e s e Kate
g o r i e aber meist v i e l zu kurz g r e i f e n . Gezeigt w i r d w e i t e r , daß 
eine s i n n v o l l e Nutzung der Umfrageforschung a l s Instrument zur 
Analyse und Gestaltung menschengerechter Arbeitsbedingungen d i e 
Entwicklung von "kleinbetriebsadäquateren" Befragungsmethoden und 
- i n d i k a t o r e n e r f o r d e r l i c h macht, anschließend werden e r s t e Überle
gungen i n diese Richtung a n g e s t e l l t . 

Zusätzlich zum h i e r präsentierten E r g e b n i s b e r i c h t wurden noch eine 
Reihe w e i t e r e r M a t e r i a l i e n e r a r b e i t e t , d i e getrennt v o r g e l e g t wer
den. Dabei handelt es s i c h um eher monographische D a r s t e l l u n g e n der 
b e t r i e b l i c h e n Empirie aus den von uns einbezogenen Branchen bzw. 
Tei l b r a n c h e n . Solche Ausarbeitungen wurden für das Kfz-Handwerk, 
die F leischwaren- und Backwarenherstellung, den S t a h l - und M e t a l l 
bau und d i e Holz- und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t u n g e r s t e l l t , wobei mit 
Ausnahme des Kfz-Gewerbes j e w e i l s Handwerks- und k l e i n e I n d u s t r i e 
b e t r i e b e untersucht wurden. Diese B r a n c h e n t e i l e l a s s e n s i c h a l s 
das v o r s t r u k t u r i e r t e Ausgangsmaterial ansehen, aus dem d i e im E r 
g e b n i s b e r i c h t vorgelegten allgemeineren Aussagen e n t w i c k e l t wor
den s i n d . S ie f o l g e n aber t e i l w e i s e anderen G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n 
und e n t h a l t e n auch i n erheblichem Umfang Informationen und Schluß
folgerungen, d i e über d i e u n m i t t e l b a r e n , im B e r i c h t behandelten 
F r a g e s t e l l u n g e n hinausweisen. S e l b s t b e i e r h e b l i c h e r Kürzung hätte 
eine umfassende Einbeziehung d i e s e r T e i l e i n den B e r i c h t den vor
gegebenen Rahmen b e i weitem gesprengt. Auf der anderen S e i t e können 
e i n z e l n e d i e s e r Ausarbeitungen mindestens für bestimmte Adressaten
gruppen durchaus von I n t e r e s s e s e i n . Deshalb wurde d i e Form der 
separaten D a r s t e l l u n g gewählt. Wegen d i e s e r Vorgehensweise schien 
es dann auch s i n n v o l l , E r g e b n i s b e r i c h t und M a t e r i a l t e i l e so zu kon
z i p i e r e n , daß s i e unabhängig voneinander gelesen werden können. • 
Das hat a l l e r d i n g s auch zur Folge, daß s i c h Wiederholungen n i c h t 

•A ~i 1) 
immer ganz vermeiden l a s s e n . 
1) Die B r a n c h e n t e i l e können - auch e i n z e l n - d i r e k t beim I n s t i t u t 

für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V. i n 8000 München 40, 
Jakob-Klar-Straße 9, bezogen werden. 
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I I . A u s g a n g s s i t u a t i o n , empirische Basis und Untersuchungskonzept 

B e i der Konzipierung der Studie im Jahre 1982 konnte mit Recht 
f e s t g e s t e l l t werden, daß "Voraussetzungen und Möglichkeiten der 
Verbesserung von Arbeitsbedingungen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor 
e r s t s e i t neuester Z e i t im Rahmen des Programms "Humanisierung 
des A r b e i t s l e b e n s " i n t e n s i v d i s k u t i e r t " werden und auch die 
"einschlägige Forschung ... i h r I n t e r e s s e im wesentlichen auf 
die ...größeren B e t r i e b e " k o n z e n t r i e r t e (Antrag, S e i t e 1 ) . Daß 
ab Beginn der 80er Jahre d i e p o l i t i s c h e und w i s s e n s c h a f t l i c h e 
D i s k u s s i o n verstärkt vom k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor Kenntnis nahm, 
konnte darauf zurückgeführt we'rden, daß d i e s e r B e r e i c h s i c h , g l o 
b a l b e t r a c h t e t , a l s w e s e n t l i c h überlebensfähiger erwiesen h a t t e 
a l s das mancher erwartet hatte,und insbesondere darauf, daß ver
stärkt Argumentationen vorgetragen wurden - s i e konnten s i c h auf 
einige,, vor alle m ausländische, Untersuchungsergebnisse stützen 
(z.B. B i r c h 1979) -, die von K l e i n b e t r i e b e n Beiträge zur Lösung 
des s e i t langem, anhaltenden und s i c h sogar gerade wieder verschär
fenden Beschäftigungsproblems erwarten ließen. 

M i t t l e r w e i l e s i n d eine ganz.e Reihe, von für unsere F r a g e s t e l l u n g 
ganz oder t e i l w e i s e einschlägigen Forschungsvorhaben i n Gang ge
s e t z t , zum T e i l auch b e r e i t s zu einem Ergebnis gebracht worden. 
Zu nennen s i n d aus dem Bere i c h des Projektträgers "Humanisierung 
des A r b e i t s l e b e n s " zunächst Forschungsvorhaben, die s i c h i n e r s t e r 
L i n i e mit den Einwirkungsmöglichkeiten der Arbeitnehmervertretungen auf die Arbeitsbedingungen i n K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n be
fas s e n . Für die Untersuchungen von Brötz. u.a. 19 83 und Dabrowski 
u.a. 19 84 g i l t aber, daß K l e i n b e t r i e b e (unter fünfzig Beschäftig
te) kaum und K l e i n s t b e t r i e b e (unter zehn Beschäftigte) sowie 
das gesamte Handwerk gar n i c h t einbezogen wurden. Das Schwerge
wich t unserer Studie l i e g t demgegenüber gerade b e i diesen Größen-
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k l a s s e n , und insbesondere das Handwerk s p i e l t eine g e w i c h t i 
ge R o l l e . 1 } 

Ausdrücklich mit K l e i n - und K l e i n s t b e t r i e b e n im Sinne der von uns 
verwendeten Abgrenzung befaßt s i c h dagegen das Branchenprojekt 
"Strukturwandel Tischlerhandwerk i n der Bundesrepublik Deutsch
l a n d " des Projektträgers "Humanisierung des A r b e i t s l e b e n s " 
(Ol HB 0504-) . Da w i r die Holz- und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t u n g , zu der 
das Tischlerhandwerk gehört, i n unsere Untersuchungen einbezogen 
haben, konnten w i r - nach Rücksprache mit dem Auftraggeber und 
i n Abstimmung mit den am Branchenprojekt B e t e i l i g t e n - die dort 

2) 
erhobenen M a t e r i a l i e n für unsere Zwecke auswerten. Das hat die 
entsprechenden A r b e i t e n e r h e b l i c h e r l e i c h t e r t . 
Eine w e s e n t l i c h e Verbesserung des Kenntnisstandes über vorhande
nes M a t e r i a l bezüglich der "Arbeitsbedingungen i n K l e i n - und 
M i t t e l b e t r i e b e n " erbrachte dann die Vorlage des gleichnamigen 
B e r i c h t s , der im A u f t r a g des RKW e r s t e l l t worden war (Weimer 1983). 

Die e r h o f f t e n Beiträge des k l e i n b e t r i e b l i c h e n Bereichs zur Lö
sung der A r b e i t s l o s i g k e i t s p r o b l e m a t i k waren i n den l e t z t e n Jah
ren Anlaß für eine ganze F l u t von Stellungnahmen, Spekulationen 
und P o l i t i k e m p f e h l u n g e n , aber auch für e i n i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e 

1) Entsprechend der Z e n t r a l f r a g e s t e l l u n g d i e s e r Studien h a t t e n 
auch f a s t a l l e untersuchten B e t r i e b e einen B e t r i e b s r a t und 
i n der Regel 50 und mehr Beschäftigte. Für die von uns un t e r 
suchten B e t r i e b e g i l t dagegen, daß i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e A r 
beitnehmervertretungen nur i n einem B r u c h t e i l vorhanden waren. 
Betriebsräte können nur i n Be t r i e b e n mit mehr a l s zwanzig Be
schäftigten gewählt werden. Aber s e l b s t wenn diese Voraus
setzung v o r l i e g t , e x i s t i e r t b e i weitem n i c h t immer e i n Be
t r i e b s r a t . Der Betriebsobmann - wählbar i n Betrieben mit 
5 - 1 9 Beschäftigten - i s t noch we i t s e l t e n e r a n z u t r e f f e n . 

2) Dabei handelte es s i c h vor all e m um die Ergebnisse der i n der 
e r s t e n Phase des Branchenprojekts durchgeführten Repräsenta
ti v b e f r a g u n g i n ca. 8.000 T i s c h l e r b e t r i e b e n , v g l . I n s t i t u t 
für angewandte W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g im M i t t e l s t a n d (IWM) 
1981a sowie der darauf aufbauenden I n t e n s i v i n t e r v i e w s und Be
t r i e b s f a l l s t u d i e n , v g l . I n s t i t u t für angewandte Wirtschaftsforschung im M i t t e l s t a n d (IWM) 1981b. 
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Anstrengungen. Auch wenn m i t t l e r w e i l e durchaus zusätzliche E r 
kenntnisse zu diesem Komplex v o r l i e g e n , i s t f e s t z u h a l t e n , daß man 
von e i n e r umfassenden und seriösen Beantwortung der Frage nach dem 
S t e l l e n w e r t der A r b e i t s k r a f t n a c h f r a g e im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Bereich 
noch immer wei t e n t f e r n t i s t , so daß weitere Forschungen zur Pro
blematik der Beschäftigungsentwicklung i n diesem Se k t o r , d i e -
wie zu zeigen s e i n w i r d - gerade auch für den Aspekt der Verbes
serung von Arbeitsbedingungen außerordentlich w i c h t i g i s t , von 
hohem I n t e r e s s e wären. 

Das Konzept unserer Untersuchung s i e h t eine Kombination von Samm
lung, Prüfung und S t r u k t u r i e r u n g v o r l i e g e n d e r Untersuchungsergeb
n i s s e , Daten, M a t e r i a l i e n und anderer Informationen e i n e r s e i t s 
mit den Re s u l t a t e n eigener q u a l i t a t i v e r Erhebungen a n d e r e r s e i t s 
vor. 

Die amtliche S t a t i s t i k wurde im H i n b l i c k auf d i e Frage ausgewer
t e t , welche Informationen s i c h aus den dort zur Verfügung g e s t e l l 
ten Daten über Grundstruktur und Strukturwandel im k l e i n b e t r i e b 
l i c h e n Sektor a b l e i t e n l a s s e n ( v g l . K a p i t e l d t l l . von T e i l A ) . 

Bezüglich der Auswertung b r a n c h e n s p e z i f i s c h e r Daten kann f e s t g e 
s t e l l t werden , daß s i c h d i e Datenlage i n den e i n z e l n e n i n d i e 
Untersuchung einbezogenen ( T e i l - ) B r a n c h e n außerordentlich unter
s c h e i d e t . Während bestimmte Verbände d i e Entwicklung w i c h t i g e r 
K e n n z i f f e r n und Daten er f a s s e n und dokumentieren - e i n i g e l a s s e n 
sogar s e l b s t einschlägige Forschungsaufträge, z.B. über d i e voraus
s i c h t l i c h e Entwicklung der Branche insgesamt und w i c h t i g e r s t r u k 
turbestimmender Faktoren, durchführen -, erwies es s i c h b e i ande
ren a l s s c h w i e r i g , zum T e i l sogar unmöglich, auch nur B a s i s i n f o r 
mationen dieses Typs zu erheben. 

Zusätzlich zur Auswertung a m t l i c h e r D atenmaterialien konnte mit 
Unterstützung des Z e n t r a l a r c h i v s für empirische S o z i a l f o r s c h u n g 
an der Universität Köln eine Sekundärauswertung der "Berufsverlaufsuntersuchung 79" - v g l . B u n d e s i n s t i t u t für Be r u f s b i l d u n g / 
I n s t i t u t für Arb e i t s m a r k t - und Berufsforschung 19 81 - vorgenom
men werden. Die Sekundärauswertung umfaßte n i c h t den gesamten 
Datensatz der Erhebung, sondern beschränkte s i c h auf d i e Fragen 
zum Themenkomplex Berufswechsel und Abwanderung (Umfang der Ab
wanderung aus dem e r l e r n t e n Beruf, Motive der Abwanderung, Ab-
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wanderungsziele, Folgen des Berufswechsels für d i e Arbeitskräfte). 
D e r a r t i g e Abwanderungsbewegungen s t e l l e n einen w i c h t i g e n I n d i k a t o r 
für Arbeitskräfteprobleme i n den b e t r o f f e n e n Branchen dar. Ent
sprechend den i n unser P r o j e k t einbezogenen Wirtschaftszweigen 
wurden diese Fragen für d i e Berufsgruppen T i s c h l e r , Stahlbauschlosser und K f z - I n s t a n d s e t z e r sekundär ausgewertet. Die Ergebnisse 
s i n d i n d i e j e w e i l i g e n Branchenberichte e i n g e a r b e i t e t worden. 

Die b e i der Auswertung vorhandener Daten und Untersuchungen auf
tretenden i n h a l t l i c h e n und methodischen Probleme waren Anlaß da
für, p a r a l l e l zu den P r o j e k t a r b e i t e n e i n i g e g e n e r e l l e Überlegungen 
zur N u t z b a r k e i t und Aussagefähigkeit vorhandener Arbeitskräfte-
und Bevölkerungsbefragungen für d i e Untersuchung von A r b e i t s b e 
dingungen i n K l e i n b e t r i e b e n a n z u s t e l l e n ( v g l . T e i l E ) . 

Da der Kenntnisstand über das Untersuchungsfeld b e i Beginn der 
Studie eine adäquate Bearbeitung mit q u a n t i t a t i v e n Verfahren 
(mündliche oder s c h r i f t l i c h e Repräsentativbefragungen) nach unse
r e r Einschätzung ausschloß, a n d e r e r s e i t s aber auch e i n ausschließ
l i c h auf F a l l s t u d i e n herkömmlichen Z u s c h n i t t s a u s g e r i c h t e t e s Un
tersuchungsdesign wegen der enormen V i e l z a h l der Betriebe und der 
zu erwartenden D i f f e r e n z i e r t h e i t der Problemlagen keine b e f r i e 
digenden Ergebnisse v e r s p r a c h , wurde b e i den e x p l o r a t i v e n Erhe
bungen e i n g e s t u f t e s Verfahren vorgesehen. Zunächst s o l l t e n Ex
pertengespräche auf der Verbandsebene geführt werden, um dann auf 
Basis der gewonnenen Erkenntnisse Untersuchungen i n wenigen Be
t r i e b e n , bestehend aus Betriebsbegehungen und Befragungen b e t r i e b 
l i c h e r Experten, anzuschließen. 

Von Anfang an stand aber auch f e s t , daß über das angewandte Ver
fahren der Kombination der Nutzung von Expertenwissen mit be
t r i e b l i c h e n Recherchen a l l e i n e d i e Komplexität des Untersuchungs-
gegenstandes noch n i c h t weit genug-würde eingeschränkt werden kön
nen, um eine im gegebenen Rahmen handhabbare Untersuchung zu e r 
möglichen. 

1) Für d i e Berufe Bäcker/Konditor und F l e i s c h e r i s t eine d e r a r t i g e 
Sekundäranalyse b e r e i t s vorgenommen worden ( v g l . Becker 1983). 
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Eine w e i t e r e Begrenzung des Untersuchungsfeldes war daher unum
gänglich. Auch wenn durchaus e i n i g e s dafür s p r i c h t , gerade b e i 
einem weitgehend unerforschten Gegenstandsbereich wie den A r b e i t s 
bedingungen im " k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor" zunächst s t r u k t u r i e r e n 
de Informationen über den gesamten Ber e i c h zu erheben, machte d i e 
außerordentliche Zahl und Vielfältigkeit der K l e i n b e t r i e b e b e i 
den weiterführenden Analysen eine K o n z e n t r a t i o n auf bestimmte, 
a l s besonders w i c h t i g ausgewiesene Arbeitskräfteprobleme e r f o r 
d e r l i c h . 
Berücksichtigt werden s o l l t e n folgende Arbeitskräfteprobleme: 
(1) "Probleme der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und der b e t r i e b l i c h e n E i n 

s a t z p o l i t i k 
(a) A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r , A r b e i t s t e i l u n g und A r b e i t s o r g a n i 

s a t i o n ; 
(b) Personaleinsatzmuster; 
(c) A r b e i t s z e i t , insbesondere Mehrarbeit, unregelmäßige Ar

b e i t s z e i t , S c h i c h t a r b e i t . 
(2) Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e 

(a) Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e und Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ; 
(b) f o r m a l i s i e r t e r Q u a l i f i k a t i o n s e r w e r b ( E r s t - und Weiter

q u a l i f i z i e r u n g ) ; 
(c) Q u a l i f i k a t i o n s e r h a l t und -erweiterung resp. Q u a l i f i k a 

t i o n s v e r l u s t e im B e r u f s v e r l a u f . 
(3) Probleme u n s i c h e r e r oder unbefriedigender Z u k u n f t s p e r s p e k t i 

ven 
(a) Fehlende oder unsichere Aufstiegsmöglichkeiten; 
(b) überdurchschnittliche A r b e i t s p l a t z u n s i c h e r h e i t ; 
(c) U n s i c h e r h e i t über die l e t z t e n Jahre der Erwerbstätigkeit 

(Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Abgruppierung, 
E n t l a s s u n g ) . 

(4) Psycho-physische Belastungen und Umgebungseinflüsse 
(a) Schwerarbeit, r e p e t i t i v e A r b e i t , Monotonie; 
(b) U n f a l l g e f a h r e n , äußere Beeinflussung (Lärm, Erschütte

rungen, gefährliche A r b e i t s s t o f f e usw.). 
( E r m i t t e l t w i r d h i e r d i e s u b j e k t i v e B e f i n d l i c h k e i t aufgrund der 
Einschätzung von Experten.)" (ISF ( P r o j e k t v o r s c h l a g ) 1982, 
S. 19 f.) 
A l s besonders w i c h t i g e Merkmale, von denen "Art wie Schwere von 
Arbeitskräfteproblemen wie auch d i e Bedingungen möglicher humani-
s i e r u n g s r e l e v a n t e r Lösungen" (ebd., S. 20) abhängen, und d i e 
auch Maßstab für d i e Auswahl empirischer F e l d e r s e i n s o l l t e n , 
wurden folgende K r i t e r i e n angesehen: 
"o Typ der Produktion und der Tätigkeit: produktive Tätigkeiten 

i n E i n z e l - , K l e i n - und Großserienfertigung; Reparatur- und 
Wartungstätigkeit an einem/einigen wenigen s t a n d a r d i s i e r t e n oder 
an vielfältigen, i n d i v i d u e l l v a r i i e r e n d e n Objekten. 
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o E x i s t e n z eines b e r u f s f a c h l i c h e n Arbeitsmarktes und P o s i t i o n des 
Betriebes i n . diesem; insbesondere d i e Frage nach Zahl und A r t der 
auf diesem konkurrierenden B e t r i e b e , wobei e i n besonders i n t e r e s 
santer Aspekt d i e P a r t i z i p a t i o n von e i n e r s e i t s dem Handwerk, ande
r e r s e i t s der I n d u s t r i e angehörenden Betrieben am selben T e i l a r 
beitsmarkt s e i n dürfte. 

o W i r t s c h a f t l i c h e Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, insbesondere 
soweit s i e durch d i e S t e l l u n g auf dem Beschaffungs- und Absatz
markt bestimmt w i r d " (ebd., S. 21). 

Bei der w e i t e r notwendigen Eingrenzung des Untersuchungsfeldes wur
de i n Abstimmung mit dem Auftraggeber folgendes m e h r s c h r i t t i g e Ver
fahren gewählt: 
"(a) B e r e i c h , Betriebsgröße, Arbeitskräfte 
- Die Studie k o n z e n t r i e r t s i c h auf das "Verarbeitende Gewerbe". 

Dabei s i n d B e t r i e b e aus Handwerk und I n d u s t r i e einzubeziehen, 
unter anderem deshalb, w e i l h i e r m i t b e r e i t s eine unter v i e l e n 
F r a g e s t e l l u n g s a s p e k t e n w e s e n t l i c h e Vergleichsdimension benannt 
i s t ; auf der anderen S e i t e aber i s t davon auszugehen, daß gera
de b e i K l e i n b e t r i e b e n d i e Zuordnung zu der einen oder anderen 
Kategorie o f t auf r e l a t i v zufällige Ursachen zurückgeht bzw.daß 
s i c h B e t r i e b e mit an s i c h sehr, ähnlichen Strukturmerkmalen 
t e i l s beim Handwerk, t e i l s b e i der I n d u s t r i e f i n d e n l a s s e n . 

- Einbezogen werden nur B e t r i e b e e i n e r bestimmten Größenordnung 
( B e l e g s c h a f t s z a h l ) . Ausgeklammert werden B e t r i e b e ohne A r b e i t s 
kräfte mit Arbeitnehmerstatus (d.h. r e i n e Familienunternehmen). 
A l s Obergrenze i s t eine B e l e g s c h a f t s z a h l von 200 vorgesehen. 
Die tatsächliche Größe der untersuchten B e t r i e b e kann jedoch, 
j e nach E i g e n a r t der untersuchten T e i l g e s a m t h e i t , u.U. auch 
e r h e b l i c h n i e d r i g e r l i e g e n . (Die O r i e n t i e r u n g an vorhandenen 
Größenklassifizierungen wäre für unseren Untersuchungszweck un
angemessen, da h i e r b e i e i n B e t r i e b mit g l e i c h e r B e l e g s c h a f t s 
größe einmal a l s K l e i n b e t r i e b ( I n d u s t r i e ) , einmal a l s Großbe
t r i e b (Handwerk) aufscheinen würde.) 

- Kon z e n t r a t i o n auf gewerbliche Arbeitnehmer; Einbeziehung der 
A n g e s t e l l t e n nur, i n s o w e i t es Querbeziehungen zum gewerblichen 
Sektor g i b t (z.B. ausgeprägte i n n e r - oder z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e 
Mobilität zwischen diesen Beschäftigtengruppen)." 

(b) Relevante Betriebsmerkmale 

(IST ( P r o j e k t v o r s c h l a g ) 19 82 , S. 22) 
Weiter wurde eine Auswahl der einzubeziehenden B e t r i e b e nach 
eher q u a l i t a t i v e n K r i t e r i e n angestrebt, wobei ausgewählt werden 
s o l l t e n : 

- " J e w e i l s B e t r i e b e aus dem Handwerk und der I n d u s t r i e , d i e auf 
einem gemeinsamen Produktmarkt a u f t r e t e n , oder 
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- B e t r i e b e , d i e i h r e Arbeitskräfte auf demselben f a c h l i c h e n 
T e i l a r b e i t s m a r k t r e k r u t i e r e n , oder 

- B e t r i e b e , d i e i n e i n e r ausgeprägten Abhängigkeit gegenüber Zu
l i e f e r e r n und/oder Abnehmern stehen, sowie 

- B e t r i e b e , für d i e eine überdurchschnittliche Saison- oder Kon
junkturabhängigkeit c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . " 
(ISF ( P r o j e k t v o r s c h l a g ) 1932, S. 23) 

Darauf aufbauend wurde eine Auswahl von einzubeziehenden B e t r i e 
ben nach dem-Kriterium der 3ranchenzugehörigkeit vorgenommen, 
auch wenn damit zu rechnen war, daß d i e s e r Raster keineswegs i n 
jedem F a l l e geeignet i s t , B e t r i e b e nach c h a r a k t e r i s t i s c h e n Arbeitskräfteproblemen und Humanisierungsbedingungen zu gruppieren. 

Einbezogen wurden schließlich aus dem M e t a l l b e r e i c h der Stahlbau 
und das Kfz-Handwerk, aus dem Bere i c h der N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l 
lung d i e H e r s t e l l u n g von. Back- und Fleischwaren sowie d i e Holz-
und K u n s t s t o f f v e r a r b e i t u n g , wobei j e w e i l s (mit Ausnahme des K f z -
Gewerbes) handwerkliche und i n d u s t r i e l l e B e t r i e b e einbezogen wur
den. 

Schon d i e e r s t e n Expertengespräche auf der Verbandsebene z e i g t e n 
aber, daß es i n v i e l e n Fällen n i c h t ausreichen würde, In f o r m a t i o 
nen über d i e V e r t r e t e r der Z e n t r a l e i n r i c h t u n g e n zu erheben, son
dern daß weitere Gespräche auf r e g i o n a l e r Ebene vorzusehen waren. 
Das von uns e r h o f f t e s t r u k t u r i e r t e O b e r b l i c k s w i s s e n über Arbeitsbedingungen und Arbeitskräfteprobleme erwies s i c h b e i den Z e n t r a l 
o r g a n i s a t i o n e n o f t a l s n i c h t sehr tiefgehend bzw. sehr s p e z i f i s c h 

Während Informationen z.B. über d i e Branchenstruktur, d i e w i r t 
s c h a f t l i c h e Entwicklung, d i e Veränderung im M i t g l i e d e r b e s t a n d , 
aber auch über d i e Entwicklung s t a t i s t i s c h e r K e n n z i f f e r n auf d i e 
ser Ebene (wenn a l l e r d i n g s auch i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e m Umfang) 
erhoben werden konnten, war es zur I d e n t i f i z i e r u n g w i c h t i g e r uns 
i n t e r e s s i e r e n d e r Problemlagen häufig e r f o r d e r l i c h (und i n der Re
g e l auch sehr nützlich), r e g i o n a l e V e r t r e t e r e i n z u s c h a l t e n . Auch 
wenn d i e E r g i e b i g k e i t d i e s e r Gespräche für unsere F r a g e s t e l l u n g 
dadurch meist sehr g e s t e i g e r t werden konnte, wurde bald w e i t e r 
h i n d e u t l i c h , daß k l e i n e r e B e t r i e b s f a l l s t u d i e n e r h e b l i c h größere 
Bedeutung haben müßten a l s ursprünglich angenommen. 
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Gegenüber den im Antrag vorgesehenen zehn Betriebsbegehungen wur
den schließlich insgesamt knapp 30 Be t r i e b e besucht, davon etwa 
zwei D r i t t e l aus dem Handwerk. Die i n d i e Untersuchung einbezo
genen Bereiche konnten dabei l e i d e r nur i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e m 
Ausmaß berücksichtigt werden ( v g l . dazu T e i l A, K a p i t e l I I I ) , da 
d i e V e r m i t t l u n g von Betriebszugängen b e i e i n i g e n Verbänden P r o b l e 
me b e r e i t e t e und i n einem F a l l überhaupt n i c h t zustande kam. 

Bei der Kontaktierung von Gesprächspartnern aus Betrieben z e i g t e 
s i c h e i n weiteres Problem: B e i von uns b i s l a n g durchgeführten 
F a l l s t u d i e n war es s t e t s üblich (und i n a l l e r Regel auch unpro
blematisch) , mit V e r t r e t e r n der Fi r m e n l e i t u n g und B e l e g s c h a f t s 
v e r t r e t e r n Gespräche zu führen, wobei a l l e B e t e i l i g t e n darüber i n 
f o r m i e r t waren. Die von uns im Rahmen dieses P r o j e k t e s angespro
chenen Betriebsräte (zwei D r i t t e l der von uns einbezogenen Be
t r i e b e , darunter auch solche mit zwischen 50 und 80 Beschäftigten, 
verfügten a l l e r d i n g s über keinen B e t r i e b s r a t ) waren mit wenigen 
Ausnahmen der Meinung, daß es für s i e problematische Weiterungen 
haben könne, von uns im B e t r i e b b e f r a g t zu werden. Dabei ging es 
n i c h t um die Problematik des A r b e i t s z e i t - bzw. L o h n a u s f a l l s , da 
w i r M i t t e l zum Erse t z e n der entstehenden Aufwendungen beantragt 
hat t e n . Betriebsräte befürchteten vielmehr schon aufgrund unserer 
s c h r i f t l i c h e n bzw. t e l e f o n i s c h e n Anfragen S c h w i e r i g k e i t e n und 
w o l l t e n Gesprächen, wenn überhaupt, nur außerhalb der A r b e i t s z e i t 
und des Be t r i e b s zustimmen. 

Daß s i c h die S i t u a t i o n unter diesem Aspekt so e r h e b l i c h von unse
ren b i s h e r i g e n Erfahrungen u n t e r s c h e i d e t , hängt s i c h e r mit der 
besonderen S o z i a l s t r u k t u r von K l e i n b e t r i e b e n zusammen. Es kann 
jedoch n i c h t von der Hand gewiesen werden, daß auch d ie Verschär
fung der A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n eine R o l l e s p i e l e n mag. Unter d i e 
sen Umständen e r s c h i e n es uns j e d e n f a l l s n i c h t v e r t r e t b a r , den 
Grundsatz der p a r a l l e l e n Befragung von A r b e i t g e b e r - und A r b e i t 
nehmervertretung im g l e i c h e n B e t r i e b a u f r e c h t z u e r h a l t e n . Daher 
wurde im weiteren V e r l a u f - auch wenn e i n B e t r i e b s r a t vorhanden 
war - i n der Regel nur mit der F i r m e n l e i t u n g gesprochen. 
Um d i e angemessene Einbeziehung der Arbeitnehmer und i h r e r V e r t r e 
tung s i c h e r z u s t e l l e n , wurden zusätzlich Betriebsräte aus anderen 
B e t r i e b e n , aber n i c h t am A r b e i t s p l a t z , b e f r a g t . Außerdem wurden 
i n Zusammenarbeit mit örtlichen Gewerkschaftsgliederungen mehrere 
Gruppendiskussionen mit o r g a n i s i e r t e n Arbeitnehmern v e r a n s t a l t e t . 
Teilnehmer waren V e r t r a u e n s l e u t e , Betriebsobmänner und -räte so
wie einfache M i t g l i e d e r . Darüber hinaus hatten w i r Gelegenheit, 
das Forschungsprojekt auf zwei Bildungsveranstaltungen des Deut
schen Gewerkschaftsbunds für M i t g l i e d e r aus dem Handwerk vorzu
s t e l l e n und d i e entsprechenden Fragen zu d i s k u t i e r e n . 

Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß s i c h das Untersuchungskonzept 
der Kombination von i n t e n s i v e n Expertengesprächen auf der Verbands 
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ebene mit b e t r i e b l i c h e n Kontakten zur Bearbeitung der K l e i n b e 
t r i e b s f r a g e s t e l l u n g a l s durchaus s i n n v o l l erwiesen hat. A l l e r d i n g s 
war es e r f o r d e r l i c h , den Umfang der u n m i t t e l b a r betriebsbezogenen 
Recherchen (Betriebsbegehungen, Gespräche mit B e t r i e b s l e i t u n g e n 
und Arbeitnehmervertretern) am Gesamtprojekt d e u t l i c h zu erhöhen, 
da der A n t e i l der nur h i e r zu erhebenden Informationen e r h e b l i c h 
höher a l s ursprünglich erwartet anzusetzen i s t . F e s t z u h a l t e n und 
b e i der Gewichtung der Ergebnisse unbedingt zu berücksichtigen 
i s t aber auch, daß empirische Informationen aus e i n i g e n 3ranchen 
erhoben wurden, keineswegs aber auch nur i n Ansätzen so etwas wie 
"Branchenanalysen" ( i n den einbezogenen Branchen g i b t es an d i e 
100.000 Betriebe) durchgeführt werden konnten. 

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



I I I . Überblick über den k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor des Verarbeitenden Gewerbes und d i e e m p i r i s c h untersuchten Bereiche 

1. Statistischer-Überblick über den k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor des 
Verarbeitenden Gewerbes 

1.1 Zur s t a t i s t i s c h e n Abgrenzung der K l e i n b e t r i e b e 

Es g i b t keine allgemein und durchgängig gültigen s t a t i s t i s c h e n 
Konventionen darüber, was K l e i n b e t r i e b e s i n d oder genauer: b e i 
welcher Beschäftigtenzahl oder b e i welchem Umsatzvolumen K l e i n 
b e t r i e b e aufhören und mittelgroße Be t r i e b e beginnen. Ebenso wenig 
g i b t es eine e i n h e i t l i c h e Abgrenzung zwischen m i t t l e r e n und großen 
Bet r i e b e n . 

In dem vorliegenden P r o j e k t haben w i r allgemein K l e i n b e t r i e b e a l s 
solche d e f i n i e r t , d i e weniger a l s 100 Beschäftigte haben. Inner
halb d i e s e r Kategorie sprechen w i r von K l e i n s t b e t r i e b e n dann, 
wenn B e t r i e b e weniger a l s zehn Beschäftigte aufweisen. Soweit 
n i c h t anders vermerkt, schließt somit der B e g r i f f K l e i n b e t r i e b e 
immer auch K l e i n s t b e t r i e b e mit e i n . 

Diese d e f i n i t o r i s c h e n Bestimmungen f o l g e n zu einem gewissen Grade 
auch den Opportunitäten, d i e s i c h aus den Betriebsgrößenklassen 
i n den verfügbaren am t l i c h e n , z.T. auch i n n i c h t - a m t l i c h e n S t a t i 
s t i k e n ergeben. 

Im W i r t s c h a f t s s e k t o r des Verarbeitenden Gewerbes, auf das s i c h 
d i e s e Studie im wesentlichen beschränkt, können K l e i n b e t r i e b e 
entweder der I n d u s t r i e oder dem Handwerk angehören. Die Zugehörig
k e i t eines Betriebes zum Handwerk oder zur I n d u s t r i e i s t weder 
durch d i e Betriebsgröße a l s s o l c h e , noch durch d i e Zahl der Be
schäftigten, noch durch d i e Höhe des Umsatzes bestimmt. 

Nach dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) zählt 
i n der Bundesrepublik e i n Gewerbebetrieb zum Handwerk, wenn er 
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a) handwerksgemäß b e t r i e b e n w i r d ; u.a. i s t zur Ausübung eines 
Handwerksbetriebs d i e Meisterprüfung e r f o r d e r l i c h , was zur 
Führung eines I n d u s t r i e b e t r i e b s n i c h t der F a l l i s t ; 

b) zu einem Gewerbe gehört, das i n der Anlage A zur Handwerksord
nung aufgeführt i s t . 

Die Anlage A zur Handwerksordnung nennt 12 5 Handwerksberufe i n 
1) 

folgenden Gruppen: 

I . Bau- und Ausbaugewerbe, 
I I . Metallgewerbe, 

I I I . Holzgewerbe, 
IV. Bekleidungs-, T e x t i l - und Ledergewerbe, 
V. Nahrungsmittelgewerbe, 

VI. Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie chemische 
und Reinigungsgewerbe, 

V I I . G l a s - , P a p i e r - , Keramikgewerbe und so n s t i g e Gewerbe. 

Obgleich Handwerksbetriebe n i c h t durch Geschäftsvolumen oder Be
schäftigungsvolumen d e f i n i e r t s i n d , s i n d s i e i n der Regel k l e i n . 
Im Jahre 19 8 2 zählten d i e Handwerksbetriebe i n der Bundesrepu
b l i k im Du r c h s c h n i t t 8,1 Erwerbstätige. Große Handwerksbetriebe 
- es g i b t sogar v e r e i n z e l t Handwerksbetriebe mit 1.000 oder mehr 
Beschäftigten - b i l d e n d i e Ausnahme. 

Für d i e I n d u s t r i e g i l t t e n d e n z i e l l der umgekehrte F a l l . Zwar g i b t 
es unter den I n d u s t r i e b e t r i e b e n i n nennenswertem Umfang auch Be
t r i e b e mit weniger a l s zehn Beschäftigten ( v g l . d i e V e r t e i l u n g 
i n A b s c h n i t t 1.2, 1.2.3), doch s i n d d i e der I n d u s t r i e zugehören
den B e t r i e b e im Durchschnitt e r h e b l i c h größer a l s Handwerksbetrie
be . 

1) Die Anlage B zur Handwerksordnung führt i n weit e r e n sieben Grup
pen v i e r z i g handwerksähnliche Gewerbe auf. 
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Die Zugehörigkeit eines B e t r i e b s zu einem der beiden W i r t s c h a f t s 
bereiche wird jedoch n i c h t a l l e i n durch r e c h t l i c h normierte Zu
gangsvoraussetzungen bestimmt. Im E i n z e l f a l l können auch be
t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Gesichtspunkte entscheidend s e i n , so etwa 
di e j e w e i l i g e n Personalkosten im Handwerk oder i n der I n d u s t r i e . 
Diese s i n d z.B. von der T a r i f l o h n e n t w i c k l u n g abhängig, aber auch 

von den Lohnnebenkosten, etwa von den Sozialversicherungsbeiträgen der Unternehmer. Da d i e j e w e i l i g e n A r b e i t s k o s t e n b e l a s t u n 
gen im Handwerk und i n der I n d u s t r i e weder z e i t l i c h noch bran
chenmäßig konstant s i n d , können entsprechende Verschiebungen im 
Kostengefüge einen Wechsel des Unternehmens zwischen I n d u s t r i e 
und Handwerk auslösen. 

Die höchst unvollständige r e c h t l i c h - n o r m a t i v e Festlegung der Zuge-
gehörigkeit läßt durchaus d ie S i t u a t i o n zu, daß zwei Betriebe 
g l e i c h e r Größe d i e g l e i c h e n Produkte e r s t e l l e n oder Leistungen 
erbringen und auch nach i h r e n sonstigen Merkmalen v e r g l e i c h b a r 
oder ähnlich s i n d , der eine aber dem Handwerk, der andere der 
I n d u s t r i e zugehörig i s t . Im übrigen g i b t es auch B e t r i e b e , d i e 
mit einem B e t r i e b s t e i l zur I n d u s t r i e , mit einem anderen zum 
Handwerk gehören. 

Die folgenden s t a t i s t i s c h e n Auswertungen und Analysen stützen 
s i c h vor a l l e m auf folgende (amtlichen) Datenquellen: 

(a) d i e (jüngste) Arbeitsstättenzählung von 1970 
(b) d i e (jüngste) Handwerkszählung von 1977 
(c) d i e (laufende) I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g ( d i e a l l e r d i n g s i n 

den vergangenen zehn Jahren i h r e n B e r i c h t s k r e i s geändert hat) 
(d) d i e (jüngste) Lohn- und G e h a l t s s t r u k t u r i e r u n g von 1978 
(e) d i e (laufende) A r b e i t z e i t - und V e r d i e n s t s t a t i s t i k 
( f ) d i e (laufenden) Amtlichen Nachrichten der Bundesanstalt 

für A r b e i t 

1) Während z.B. d i e Beschäftigten der I n d u s t r i e b e t r i e b e i n der 
Regel b e i der AOK k r a n k e n v e r s i c h e r t s i n d , s i n d d i e Beschäftig
ten der Handwerksbetriebe i n Innungskrankenkassen v e r s i c h e r t , 
d i e häufig günstigere Beitragssätze aufweisen. 
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1.2 Unternehmen, Arbeitsstätten und Beschäftigte im k l e i n b e t r i e b 
l i c h e n Sektor 

1-. 2.1'Der Sektor JLns gesamt 

Um eine V o l l e r f a s s u n g der Größenstruktur der Unternehmen und Be
t r i e b e i n der Bundesrepublik zu e r h a l t e n , muß man auf d i e l e t z 
te Arbeitsstättenzählung aus dem Jahre 1970 zurückgehen. A l l e 
verfügbaren Daten zu einem späteren Zeitpunkt e n t h a l t e n i n i r 
gendeiner Weise Einschränkungen des B e r i c h t s k r e i s e s . 

19 70 hatten nach den Ergebnissen der Arbeitsstättenzählung von 
den insgesamt 417.456 Unternehmen 404.585 weniger a l s 10Q Be
schäftigte. Dies e n t s p r i c h t einem P r o z e n t t e i l von 97. Nahezu 
80% der Unternehmen hatten damals weniger a l s zehn Beschäftigte, 
14,7% der Unternehmen hatten 10 - 49 Beschäftigte, und i n d i e 
Größenklasse von 5 0 - 99 Beschäftigte f i e l e n 2,5% der Unternehmen. 

Die V e r t e i l u n g der Arbeitsstätten nach Größenklassen s i e h t nur 
geringfügig anders aus. 78,1% der Arbeitsstätten hatten weniger 
a l s zehn und 96 ,.6.-% der • Arbeitsstätten weniger a l s : 100 Beschäftig
te ( v g l . T a b e l l e 1, S. 65). 

Die V e r t e i l u n g der Beschäftigten nach Unternehmens- bzw. A r b e i t s 
stättengröße i s t völlig anders a l s d i e der Unternehmen bzw. Ar
beitsstätten. In Unternehmen mit b i s zu 100 Beschäftigten a r b e i 
t e t e n 1970 knapp 29% a l l e r Beschäftigten. Knapp 10% a l l e r Be
schäftigten waren i n Kleinstunternehmen von b i s zu zehn A r b e i t 
nehmern tätig. Genau d i e Hälfte der Beschäftigten war i n großen 
Betrieben ab 500 Beschäftigten zu f i n d e n . 

Nimmt man d i e Arbeitsstätten a l s o r g a n i s a t o r i s c h e E i n h e i t , so waren 
es 33,5 % der Beschäftigten, d i e i n K l e i n b e t r i e b e n mit weniger 
a l s 100 Beschäftigten e r m i t t e l t wurden ( v g l . T a b e l l e 2, S. 66). 
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Während a l s o der Löwenanteil a l l e r Unternehmen und Arbeitsstät
ten nach unserer D e f i n i t i o n 1970 k l e i n war, waren i n ihm "nur" 
rund 29% a l l e r Beschäftigten ( b e i Unternehmen) bzw. e i n D r i t t e l 
( b e i den Arbeitsstätten) tätig. 

1.2.2 Das Handwerk 

Das Handwerk i n der Bundesrepublik zählte 1982 insgesamt (d.h. 
über a l l e W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n hinweg) 492 200 Unternehmen; e 
h a t t e 3,97 Mio. Beschäftigte und einen Gesamtumsatz von 
369 Mrd. DM. 

Von den rund 4 Mio. Beschäftigten im Jahr 19 82 a r b e i t e t e n im 
Unternehmen mit: 

1 - 4 Beschäftigte , 16,7% 
5 - 9 Beschäftigte 21,3% 

10 - 19 Beschäftigte 18,8% 
20 - 49 Beschäftigte 17,8% 
50 und mehr Beschäftigte 2 5,4% 

Im handwerksähnlichen Gewerbe l a g 1976 d i e Zahl der Beschäftigt 
b e i 86-428. 

Nimmt man nur das i n diesem P r o j e k t primär i n t e r e s s i e r e n d e Hand 
werk des Verarbeitenden Gewerbes, so l a g d i e i n der Handwerks
zählung 1977 e r m i t t e l t e Z ahl der Unternehmen i n diesem Be r e i c h 
b e i 229.120. 1968 waren es noch 341.306 Unternehmen gewesen; de 
Rückgang i n dem Zehnjahreszeitraum b i s 1977 betrug damit 32,9%. 

Die Beschäftigtenzahl l a g 1967 b e i 1,65 Mio., 1976 nur noch b e i 
1,49 Mio., was einem Rückgang von 13% e n t s p r i c h t . Die durch
s c h n i t t l i c h e Zahl der Beschäftigten j e Unternehmen erhöhte s i c h 
von 1967 b i s 1976 von 4,8 auf 6,3. 

Der A n t e i l der Unternehmen im Handwerk, d i e weniger a l s 100 Be
schäftigte haben und somit im Sinne unserer d e f i n i t o r i s c h e n 
Festlegung a l s K l e i n b e t r i e b e e i n z u s t u f e n s i n d , l a g im Jahr der 
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Handwerkszählung 1977 b e i 99,7%,der A n t e i l von Unternehmen mit 
mehr a l s 100 Beschäftigten b e i 0,3%. Dies geht u.a. aus T a b e l l e 
3 hervor. Im Me t a l l v e r a r b e i t e n d e n Handwerk, das knapp zwei 
D r i t t e l der Unternehmen des Vertreibenden Handwerks s t e l l t , hat
ten von insgesamt 156.66 6 Unternehmen l e d i g l i c h 7 83 (oder 0,4%) 
mehr a l s 100 Beschäftigte. 

Der A n t e i l der Beschäftigten i n den Unternehmen des Handwerks mit 
maximal 100 Beschäftigten b e l i e f s i c h 1977 auf 92,2%. 

1.2.3 Die I n d u s t r i e 

Die Größenverteilung der " r e i n e n " I n d u s t r i e b e t r i e b e (d.h. ohne 
Handwerk) i s t i n der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g zum l e t z t e n Male 
im Jahr 197 4 erhoben und ausgewiesen worden. Danach e r f o l g t e eine 
Umstellung des B e r i c h t s k r e i s e s i n der Weise, daß auch größere 
Handwerksbetriebe des Produzierenden Handwerks miterfaßt wurden 
und somit keine r e i n e " I n d u s t r i e b e t r i e b s s t a t i s t i k " mehr v o r l i e g t . 

Die Zahl der erfaßten I n d u s t r i e b e t r i e b e l a g 1974 b e i 95.786. Da
von h a t t e n 82.022 (oder 85,6%) weniger a l s 100 Beschäftigte. Die 
Zahl der Beschäftigten i n den I n d u s t r i e b e t r i e b e n betrug danach 
insgesamt 8,069 Mio. In I n d u s t r i e b e t r i e b e n mit weniger a l s 100 
Beschäftigten waren 1.578.324 (oder 19,5%) tätig ( v g l . T a b e l l e 4, 
S. 6 8). 

In der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g werden auch nach der Umstellung d 
Berichtskreises." i n den Jahren 19 7 5 und 19 7 6 r e i n e I n d u s t r i e b e t r i e b e 
(ohne das Produzierende Handwerk) erfaßt; a l l e r d i n g s e r s t r e c k t 
s i c h d i e s e S t a t i s t i k nur auf Be t r i e b e mit weniger a l s 20 Beschäf
t i g t e n . Das S t a t i s t i s c h e Bundesamt bezeichnet diese Betriebe a l s 
" K l e i n b e t r i e b e " . 

Nach T a b e l l e 5 gab es im Jahr 1982 insgesamt 50.589 I n d u s t r i e 
b e t r i e b e mit weniger a l s 20 Beschäftigten. Davon hatten 18,3 % 
einen Beschäftigten,31,5 % zwei b i s v i e r , 2 4 ' % fünf b i s neun und 
26,2 % zwischen zehn.und- 1-9. Beschäftigte . 
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Die Gesamtzahl der Beschäftigten i n diesen i n d u s t r i e l l e n K l e i n 
b e t r i e b e n b e l i e f s i c h 1982" auf 322 . 238 . M e h r h e i t l i c h a r b e i t e t e n 
s i e i n Betrieben mit 10 - 19 Beschäftigten. 

Nach der vollzogenen Umstellung der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g 
im Jahr 1976 e r s t r e c k e n s i c h d i e Monatsberichte auf sämtliche 
Be t r i e b e des Verarbeitenden Gewerbes (und des Bergbaus), d i e zu 
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes mit im allgemeinen 20 
Beschäftigten und mehr gehören, sowie auf d i e B e t r i e b e des Ver
arbeitenden Gewerbes (und Bergbaus) mit im allgemeinen 20 und 
mehr Beschäftigten, d i e zu Unternehmen der übrigen W i r t s c h a f t s 
bereiche gehören, j e w e i l s einschließlich der Be t r i e b e des Pro
duzierenden Handwerks. 

Die Zahlen der entsprechend d i e s e r D e f i n i t i o n erfaßten Unter
nehmen und Betriebe im Jahr 1983 s i n d i n der T a b e l l e 6 aufge-
führt. Von den 34.188 Unternehmen hatten 24.314 oder 71,1 % we
n i g e r a l s 100 Beschäftigte. Von den erfaßten 43.001 Betrieben 
h a t t e n 30.882 oder 71,8 % weniger a l s 100 Beschäftigte und s i n d 
m i t h i n im Sinne unserer Abgrenzung zu den K l e i n b e t r i e b e n zu 
zählen. Es i s t o f f e n s i c h t l i c h , daß i n d i e s e r S t a t i s t i k der 
größte T e i l des Handwerks n i c h t mitgezählt w i r d , da d i e Hand-

1) 
Werksunternehmen zumeist weniger a l s 20 Beschäftigte haben 

Die Zahl der Beschäftigten i n den von der I n d u s t r i e b e r i c h t e r 
s t a t t u n g 1983 ausgewiesenen Unternehmen l a g b e i 6.493.497 M i l 
l i o n e n , d i e der Beschäftigten i n den 1983 ausgewiesenen B e t r i e 
ben b e i 6.931.249. Der Beschäftigtenanteil i n K l e i n b e t r i e b e n 
(von weniger a l s 100 Beschäftigten) war b e i den Unternehmen 14,6 
und b e i den Betrieben 18,5 %. 

1) Im Jahr 1977 l a g der A n t e i l der Unternehmen mit weniger a l s 
20 Beschäftigten im M e t a l l v e r a r b e i t e n d e n Handwerk, das wie
derum den größten T e i l s e k t o r des Handwerks s t e l l t , b e i rund 
92%. 
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1.3 Zur längerfristigen Entwicklung des k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Sektors 

Im vorausgehenden A b s c h n i t t haben w i r mit H i l f e der verfügbaren 
s t a t i s t i s c h e n Daten den A n t e i l von K l e i n b e t r i e b e n an der Gesamt
z a h l der Be t r i e b e i n der Bundesrepublik und d i e entsprechenden 
Beschäftigtenanteile e r m i t t e l t . Die entsprechenden Daten b e z i e 
hen s i c h auf verschiedene Zeitpunkte der jüngsten Vergangenheit 
(hauptsächlich von 1970 b i s i n d i e Gegenwart). Aus diesen Zah
l e n i s t jedoch noch wenig über d i e längerfristige Entwicklung 
des k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektors zu e r f a h r e n . Wie muß aus e i n e r 

t 

längerfristigen Betrachtung das zahlenmäßige Gewicht von B e t r i e 
ben und Beschäftigten im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor der V o l k s 
w i r t s c h a f t gesehen werden? Wie war d i e Entwicklung i n der Ver
t e i l u n g der Betriebsgrößenstruktur i n der Vergangenheit und wie 
s i e h t d i e zukünftige Entwicklung aus? Ferner: I s t d i e Entwick
lung k o n t i n u i e r l i c h oder d i s k o n t i n u i e r l i c h ? 

L e i d e r l a s s e n d i e verfügbaren Längsschnittstatistiken nur sehr 
begrenzt schlüssige Antworten auf di e s e Fragen zu. 

Die Datenlage i s t i n mehrfacher H i n s i c h t unzulänglich. Sie i n 
f o r m i e r t f a s t ausschließlich nur über Bestandsveränderungen von 
Arbeitsplätzen und n i c h t über Bewegungen. Es handelt s i c h f a s t 
immer nur um T e i l e r f a s s u n g e n . Der B e r i c h t s k r e i s im H i n b l i c k auf 
den geographischen E i n z u g s b e r e i c h wie auf d i e W i r t s c h a f t s z w e i g 
systematik i s t n i c h t s t a b i l . Die Beobachtungszeiträume s i n d zu 
k u r z , um Veränderungen zu unterscheiden, d i e auf dem k u r z f r i s t i 
gen (etwa 5 - 7-jährigen) I n d u s t r i e k o n j u n k t u r z y k l u s und den 
(etwa 50-jährigen) langen Wellen der Konjunktur ( K o n d r a t i e f f -
Zyklus) beruhen. 

(1) Betrachten w i r zunächst d i e l a n g f r i s t i g e Entwicklung der 
Größenverteilung von Arbeitsstätten im Zeitraum der l e t z t e n 100 
Ja h r e , wie s i e s i c h durch d i e Beschäftigtenanteile i n Jahren der 
Arbeitsstättenzählung a b b i l d e t ( v g l . T a b e l l e 8 ) . Es handelt s i c h 
b e i diesen Zahlen a l l e r d i n g s n i c h t nur um B e t r i e b e des V e r a r b e i 
tenden Gewerbes, sondern um a l l e Arbeitsstätten der V o l k s w i r t -
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s c h a f t . Im Jahre 18 82, a l s o vor rund 100 Jahren, v e r d i e n t e n nahe
zu zwei D r i t t e l a l l e r Beschäftigten i h r e n Lebensunterhalt i n 
K l e i n s t b e t r i e b e n von weniger a l s zehn Beschäftigten. 61 % waren 
sogar i n Betr i e b e n mit weniger a l s fünf Beschäftigten tätig. In 
den folgenden Dekaden gehen d i e s e A n t e i l e dramatisch zurück. 1970 
l a g der A n t e i l der Beschäftigten i n Betr i e b e n unter zehn Beschäf
t i g t e n b e i 22,8 % und der i n B e t r i e b e n mit weniger a l s fünf Be
schäftigten noch b e i 13,3 %. 

Am Rückgang der Betriebe mit weniger a l s fünf Beschäftigten par
t i z i p i e r e n a l l e übrigen Größenklassen, auch d i e B e t r i e b e i n der 
Klas s e von fünf b i s neun Beschäftigten, d i e über das Jahrhundert 
hinweg b e t r a c h t e t i h r e n Beschäftigtenanteil eher ausweitete a l s 
einbüßte. Je größer d i e Arbeitsstättenklasse, desto stärker wuchs 
auch im Durc h s c h n i t t d i e Beschäftigtenzahl. So konnten d i e Groß
b e t r i e b e (mit mehr a l s 1.000 Beschäftigten) i h r e n A n t e i l von 
1882 b i s 1970 f a s t versechsfachen. 

Auf den e r s t e n B l i c k s c h e i n t d i e l a n g f r i s t i g e K o n z e n t r a t i o n s t e n 
denz denen r e c h t zu geben, d i e das allmähliche Aussterben des 
"archaischen" k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektors prophezeiten. B e i den 
überlebenden K l e i n b e t r i e b e n handelt es s i c h nach d i e s e r An
schauung um Residuen aus früheren Phasen der sozioökonomischen 
Entwicklu n g , d i e a l l e n f a l l s i n e i n i g e n wenigen W i r t s c h a f t s b e r e i 
chen mit marginaler oder p e r i p h e r e r Bedeutung für d i e V o l k s w i r t 
s c h a f t eine gewisse Chance der F o r t e x i s t e n z hätten; s i e könnten 
aber insgesamt weder nach Marktmacht, noch nach Kapitalstärke, 
noch nach technologischem I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l mit den Großbe
t r i e b e n S c h r i t t h a l t e n . 

A l l e r d i n g s könnte man der Konzentrationsthese i n der allgemeinen 
Form entgegenhalten, daß die K l e i n b e t r i e b e i n bemerkenswerter 
Weise überlebt haben. Anteilmäßig s t a r k rückläufig i s t d i e Be
schäftigtenzahl j a nur i n der Größenkategorie der a l l e r k l e i n s t e n 
B e t r i e b e mit weniger a l s fünf Beschäftigten. Und f e r n e r : 19 70 
waren immerhin noch über 43 % a l l e r Beschäftigten i n B e t r i e b e n 
b i s zu 50 Beschäftigten und f a s t zwei D r i t t e l i n Betrieben- b i s 
zu 200 Beschäftigten tätig. 
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'Die mächtige Tendenz der Veränderung der Betriebsgrößenstruktur 
zugunsten der m i t t l e r e n und größeren E i n h e i t e n kommt auch i n 
einem e r h e b l i c h e n A n s t i e g der Konzentration der Beschäftigten 
zum Ausdruck. Innerhalb des 88-jährigen Untersuchungszeitraums 
s t e i g t der G i n i - K o e f f i z i e n t von 0.361 Punkten i n 1882 auf 0.741 
Punkte i n 1970 an. B e i e i n e r d e t a i l l i e r t e r e n Analyse l a s s e n s i c h 
zwei Wachstumsphasen unterscheiden: Während der G i n i - K o e f f i z i e n t 
b i s 1925 eine überproportionale Konzentrationszunahme von 0.289 
Punkten a u f w e i s t , hat s i c h diese i n den folgenden 4 5 Jahren mit 
einem A n s t i e g von 0.091 Punkten d e u t l i c h verlangsamt ( v g l . 
Stockmann. u.a.. 1983 , S. 122). 

Zu ähnlichen Tendenzaussagen gelangt man, wenn man d i e Größenent
wicklung der Arbeitsstättenstruktur und der Beschäftigten zwi- 1 

sehen den Arbeitsstättenzähljähren 1961 und 1970 b e t r a c h t e t ( v g l . 
T a b e l l e 9, S. 73).In d i e s e r Dekade ging der A n t e i l der Betriebe 
mit nur einem Beschäftigten absolut und r e l a t i v s t a r k zurück, 
wovon wiederum a l l e anderen der ausgewiesenen Größenklassen pro
f i t i e r t e n . Die Betriebe i n der Größenklasse von zwei b i s neun Beschäftigten gingen, was i h r e Zahl sowie i h r Beschäftigtenvolumen an
geht, absolut e b e n f a l l s beträchtlich zurück, jedoch n i c h t i n | 
ihrem r e l a t i v e n A n t e i l an a l l e n B e t r i e b e n . 

(2) Der l a n g f r i s t i g e Trend zur Vergrößerung der Arbeitsstätten 
s c h e i n t auch keineswegs k o n t i n u i e r l i c h , sondern eher d i s k o n t i 
n u i e r l i c h zu s e i n . So i s t z.B. durch d i e Arbeitsstättenzählung i 
im Depressionsjahr 1933 eine gegenläufige Tendenz sehr d e u t l i c h 
erkennbar. Der Beschäftigtenanteil der K l e i n b e t r i e b e , insbeson
dere der A n t e i l k l e i n s t e r B e t r i e b e mit weniger a l s fünf Beschäf
t i g t e n , nahm wieder e r h e b l i c h z u, der der m i t t l e r e n und- beson
ders der der größten wieder vorübergehend ab. 

Die Frage drängt s i c h auf, ob es einen ähnlichen Rückgang der 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Arbeitsstättengröße i n a l l e n längeren Stag
nationsphasen g i b t , wie s i e s i c h etwa gemäß der Theorie der 
"langen Welle" der Konjunktur bestimmen l a s s e n . B e i s p i e l s w e i s e 
wäre zu f r a g e n , ob es i n der gegenwärtigen w i r t s c h a f t l i c h e n 
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Stagnationsphase, d i e etwa M i t t e der 70er Jahre e i n s e t z t e , zu 
e i n e r ähnlichen rückläufigen Entwicklung der Betriebsgrößenstruk
t u r gekommen i s t . 

Für d i e These eines Nettozuwachses an Arbeitsplätzen i n den K l e i n 
b e t r i e b e n der Bundesrepublik g i b t es b i s l a n g nur empirische H i n 
weise, d i e Tei l g e s a m t h e i t e n e r f a s s e n , so etwa r e g i o n a l e , b e t r i e b s 
größenklassenmäßige oder durch f i n a n z i e l l e Förderung begrenzte 
bzw. s e l e k t i e r t e A u s s c h n i t t e der Grundgesamtheit. Immerhin weisen 
die entsprechenden Untersuchungen auf einen Zuwachs i n der j e w e i l s 
erfaßten T e i l g e s a m t h e i t des k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektors h i n . Auf Da
ten der K r e d i t a n s t a l t für Wiederaufbau basierenden Studien z u f o l g e 
l i e g t z.B. d i e k r i t i s c h e Unternehmensgröße, d i e Abbau und Zuwachs 
von Beschäftigten voneinander s c h e i d e t , i n der Bundesrepublik b e i 
200 Beschäftigten. Größere Be t r i e b e verzeichnen eine Abnahme, k l e i 
nere eine Zunahme der Beschäftigtenzahl ( v g l . F r i t s c h 1984; Ewers 
u.a. 1984). 

Eine der wenigen verfügbaren Untersuchungen, d i e den Anspruch e r 
hoben haben, den Beschäftigungsbeitrag k l e i n e r und m i t t l e r e r Un
ternehmen i n der Bundesrepublik zu e r m i t t e l n , nämlich S t e i n l e 19 84, 
i s t von uns wegen gravierender k o n z e p t i o n e l l e r und datenmäßiger 
Mängel so k r i t i s c h b e u r t e i l t worden, daß d i e Einlösung des Anspruchs 
i n Frage zu s t e l l e n i s t ( v g l . Mendius u.a. 1985). 

Eine aussagekräftige Analyse des Beschäftigungswachstums des k l e i n 
b e t r i e b l i c h e n Sektors hätte vor a l l e m d i e Dynamik des Entwicklungs
prozesses zu e r f a s s e n . Dies hieße, d i e Veränderung des A r b e i t s 
platzbestandes i n d i e Komponenten 

- Unternehmensgründung, 
- Expansion bestehender Unternehmen, 
- S t i l l e g u n g ( L i q u i d a t i o n , Konkurs), 
- K o n t r a k t i o n (Schrumpfung) 

zu z e r l e g e n . 
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Für das mit S i c h e r h e i t r e l a t i v e , mit e i n i g e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
sogar absolute Beschäftigtenwachstum im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor 
l a s s e n s i c h folgende, im e i n z e l n e n noch zu untersuchende Erklä
rungsgründe anführen: 

(1) eine Abkehr von der d i e Großbetriebe begünstigenden Massenpro
duk t i o n und eine Hinwendung zur " f l e x i b l e n S p e z i a l i s i e r u n g " 
bzw. zu stärker i n d i v i d u a l i s i e r t e n und q u a l i t a t i v d i f f e r e n z i e r 
ten Produkten, d i e der Anpassungskraft und den Produktionsbe
dingungen k l e i n e r e r B e t r i e b e eher entgegenkommen a l s denen der 
Großbetriebe; 

(2) d i e " F l u c h t i n d i e Selbständigkeit", d i e wiederum mit den a l l 
gemein v e r s c h l e c h t e r t e n Erwerbschancen, der gestiegenen Ar
b e i t s l o s i g k e i t und den v e r r i n g e r t e n Z u t r i t t s - und A u f s t i e g s 
chancen i n Großbetrieben i n Zusammenhang s t e h t . So i s t d i e 
Zahl der Selbständigen i n der Bundesrepublik b i s etwa M i t t e 
der 70er Jahre zurückgegangen. S e i t 1976 i s t s i e wieder ange
s t i e g e n , und zwar um 7.400 jährlich ( K i e l e r I n s t i t u t für Welt
w i r t s c h a f t 1984) . 

(3) Tendenzen der Entwicklung e i n e r neuen A r b e i t s t e i l u n g zwischen 
Groß- und K l e i n b e t r i e b e n . E i n w e s e n t l i c h e r Impuls dafür kommt 
von größeren Unternehmen, d i e Ausgründungen oder Abspaltungen 
oder d i e Auslagerung von Produktion und D i e n s t l e i s t u n g e n an 
k l e i n e r e Firmen b e t r e i b e n . 

A l s Motive für diese Entwicklung werden Kosteneinsparungen, mehr 
Flexibilität, Risikobeschränkungen, aber auch der Rückzug aus dem 
Geltungsbereich a r b e i t s r e c h t l i c h e r V o r s c h r i f t e n vermutet. Sorg
fältige Untersuchungen h i e r z u stehen noch aus. Eine der dabei zu 
klärenden Fragen i s t d i e nach dem Autonomiegrad der neuen K l e i n 
unternehmen: Wie unabhängig s i n d d i e s e bzw. wieweit u n t e r l i e g e n 
s i e der f i n a n z i e l l e n , r e c h t l i c h e n und technologischen K o n t r o l l e 
größerer Unternehmen? Diese Frage i s t von gravierender Bedeutung • 
auch für d i e Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen i n diesen 
K l e i n b e t r i e b e n . 
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(3) Schließlich i s t d i e Entwicklung der Betriebsgrößenstruktur 
im Querschnitt der W i r t s c h a f t wie auch i n n e r h a l b der Branchen 
des Verarbeitenden Gewerbes k e i n e s f a l l s e i n h e i t l i c h , sondern 
heterogen. So gab es b e i s p i e l s w e i s e zwischen 19 61 und 19 70 eine 
Konzentrationstendenz zugunsten der Arbeitsstätten ab 200 Be
schäftigten im Holz- und Druckgewerbe und S t r u k t u r v e r s c h i e b u n 
gen zugunsten der Beschäftigten i n Arbeitsstätten mit mehr a l s 
50 Beschäftigten im Leder-, T e x t i l - und Bekleidungsgewerbe und 
i n der Nahrungs- und Genußmittelherstellung. Aber es g i b t auch 
Branchen, wie z.B. der S t a h l - und L e i c h t m e t a l l b a u , wo zwischen 
19 61 und 19 70 sowohl d i e Anzahl der Arbeitsstätten wie d i e Be
schäftigtenzahl um so mehr wuchs, j e k l e i n e r der B e t r i e b . A l s 
e i n z i g e gingen i n d i e s e r Branche d i e großen Be t r i e b e ab 500 Be
schäftigte sowohl nach Arbeitsstätten a l s auch nach der Be
schäftigtenzahl zurück. 

Po l a r i s i e r u n g s t e n d e n z e n i n der Betriebsgrößenstruktur a n s t e l l e 
von Konzentrationstendenzen zeigen s i c h z.B. i n der Nahrungs- und 
Genußmittelherstellung von 19 7 5 b i s 1982. H i e r nahm d i e Zahl der 
Arbeitsplätze i n den K l e i n s t b e t r i e b e n b i s fünf Beschäftigte, 
i n der Größenklasse von 51 - 100 Beschäftigten und i n den K l a s 
sen ab 2 50 Beschäftigten ab; einen Zuwachs ve r z e i c h n e t e n hinge
gen d i e Größenklassen von 6 - 5 0 Beschäftigten und 101 - 250 Be
schäftigten, wobei a l l e r d i n g s das Wachstum i n den k l e i n e n Be
triebsgrößen sehr v i e l höher war. 

1.4 Branchen- und B e r u f s s t r u k t u r im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor 

1.4.1 Der Sektor insgesamt 

Welche Branchen und Berufe s i n d im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor 
des Verarbeitenden Gewerbes hauptsächlich v e r t r e t e n ? Diese F r a 
ge versuchen w i r , im folgenden mit H i l f e des verfügbaren s t a 
t i s t i s c h e n M a t e r i a l s zu beantworten. 

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



Zunächst beginnen w i r wieder mit der e i n z i g e n verfügbaren V o l l 
erhebung, der A r b e i t s Stättenzählung von 1970. In T a b e l l e 10 5 S.74, 
haben w i r auf der Basis d i e s e r S t a t i s t i k d i e k l e i n b e t r i e b l i c h 
s t r u k t u r i e r t e n Branchen im Verarbeitenden Gewerbe i d e n t i f i z i e r t . 
Es s i n d nach e i n e r von uns gewählten d e f i n i t o r i s c h e n Festlegung 
d i e j e n i g e n Branchen, i n denen mindestens 9 5 % a l l e r Arbeitsstät
ten weniger a l s 100 Beschäftigte haben. Die T a b e l l e z e i g t d i e 
absolute Zahl der Arbeitsstätten i n diesen Branchen sowie d i e 
V e r t e i l u n g und d i e kumulative V e r t e i l u n g der Arbeitsstätten r.ach 
Größenklassen. 

Unter den solchermaßen d e f i n i e r t e n k l e i n b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r 
ten Branchen kann man jene i d e n t i f i z i e r e n , b e i denen s i c h d i e 
sehr k l e i n e n Betriebe mit weniger a l s zehn Beschäftigten häu
fe n . Zu den k l e i n s t b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t e n Branchen, i n denen 
mehr a l s 90 % a l l e r Arbeitsstätten weniger a l s zehn Beschäftigte 
haben, zählen: 

239 S c h l o s s e r e i e n und Schmieden, 
272 H e r s t e l l u n g und Reparatur von Uhren, 
279 P o l s t e r e i und Dekorateurgewerbe, 
2 81 Mahl- und Schälmühlen, 
284 H e r s t e l l u n g von Backwaren, 
291 S c h l a c h t e r e i e n und F l e i s c h v e r a r b e i t u n g . 

1.4.2 Das Handwerk 

Das Handwerk zählen w i r insgesamt zum k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor, 
da im Sinne des oben get r o f f e n e n Abgrenzungskriteriums p r a k t i s c h 
i n a l l e n Branchen der A n t e i l der B e t r i e b e mit weniger a l s 100 
Beschäftigten nahe der 100 %-Marke l i e g t ( v g l . 1.2, 1.2.2 ). 
S e l b s t der A n t e i l der Beschäftigten i n Betr i e b e n mit weniger 
a l s 100 Arbeitskräften betrug 1977 noch 92,2 %. 
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Eine Grobgliederung der Branchen des Handwerks für d i e Jahre der 
Handwerkszählung 19 6 8 und 19 77 f i n d e t s i c h i n T a b e l l e 12, S.76. 
Es s i n d j e w e i l s d i e Zahlen der Unternehmen und Beschäftigten für 
di e beiden Erhebungsjahre ausgewiesen sowie d i e prozentuale Ver
änderungsrate zwischen 19 68 und 1977. 

Die T a b e l l e z e i g t , daß das Metallhandwerk von der Zahl der Unter
nehmen wie vom Beschäftigtenvolumen her gesehen mit hohem Abstand 
di e größte Gewerbegruppe des Handwerks ausmacht. 19 77 gab es rund 
13 5.000 Unternehmen und 1,08 Mio. Beschäftigte im Metallhandwerk. 
Den zweitgrößten Bereich mit knapp 70.000 Unternehmen und 448.000 
Beschäftigten s t e l l t das Nahrungsmittelgewerbe, g e f o l g t von dem 
Bekleidungs-, T e x t i l - und Ledergewerbe und dem Holzgewerbe. 

In den zehn Jahren 1968 b i s 1977 haben s i c h d i e W i r t s c h a f t s a b t e i 
lungen des Handwerks sehr u n g l e i c h e n t w i c k e l t . Wenig veränderte 
s i c h das Metallgewerbe, das zwar einen l e i c h t e n Rückgang von 2 % 
b e i den Unternehmen, aber einen Zuwachs der Beschäftigtenzahl um 
ca. 4 % v e r z e i c h n e t e . Stark rückläufig war d i e Zahl der Unterneh
men im Holz- und Nahrungsmittelgewerbe mit j e w e i l s 29,6 und 26,5 
Der Abbau der Beschäftigten i n diesen Gewerbegruppen betrug 10,9 
bzw. 8,1 %. Außerordentlich s t a r k geschrumpft i s t das Bekleidungs-, T e x t i l - und Lederhandwerk. Es v e r l o r von 19 6 8 b i s 19 7 7 etwa mehr 
a l s d i e Hälfte der Unternehmen und gut v i e r Fünftel s e i n e r Be
schäftigten. 

Die V e r t e i l u n g der Beschäftigten nach Berufen im Handwerk des Verarbeitenden Gewerbes ( v g l . T a b e l l e 13, S. 77) z e i g t , daß s i c h e i n 
Großteil der Beschäftigten auf wenige Berufe k o n z e n t r i e r t . J e w e i l 
mehr a l s 100.000 Beschäftigte verzeichnen d i e S c h l o s s e r , K r a f t 
fahrzeugmechaniker, Gas- und W a s s e r i n s t a l l a t u e r e , Heizungs- und 
Lüftungsbauer, E l e k t r o i n s t a l l a t e u r e , T i s c h l e r , Bäcker und F l e i 
scher. Zusammen b i l d e n s i e einen A n t e i l von 60,88 % der beschäf
t i g t e n Handwerker im Verarbeitenden Gewerbe. 
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1.4.3 Die I n d u s t r i e 

Eine S t a t i s t i k , d i e nur I n d u s t r i e b e t r i e b e verschiedener Größen
k l a s s e n enthält, i s t s e i t der Umstellung der I n d u s t r i e b e r i c h t e r 
s t a t t u n g im Jahre 19 7 6 n i c h t mehr verfügbar. Die I n d u s t r i e b e 
r i c h t e r s t a t t u n g enthält auch B e t r i e b e des Produzierenden Hand
werks ; a l l e r d i n g s i s t der A n t e i l der Handwerksbetriebe an den 
erfaßten Betrieben j e nach Branche k l e i n b i s sehr k l e i n und der 

A n t e i l der erfaßten Handwerksbetriebe an a l l e n Handwerksbetrieben i s t e b e n f a l l s g e r i n g b i s sehr g e r i n g . Das Ergebnis kommt 
dadurch zustande, daß i n der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g nur Be
t r i e b e gezählt werden, d i e zu Unternehmen mit mindestens 20 Be
schäftigten gehören. Zudem werden t y p i s c h e Handwerksbranchen, 
wie etwa das Fleischerhandwerk oder das E l e k t r o i n s t a l l a t i o n s g e -
gewerbe und der Heizungs- und Lüftungsbau, i n der I n d u s t r i e b e 
r i c h t e r s t a t t u n g n i c h t erfaßt. Wir gehen f o l g l i c h davon aus, daß 
es s i c h b e i den i n der I n d u s t r i e b e r i c h t e r s t a t t u n g erfaßten Be
t r i e b e vorwiegend um i n d u s t r i e l l e B e t r i e b e handelt. 

T a b e l l e 14- g i b t einen Überblick der k l e i n b e t r i e b l i c h strukturierten Branchen. Dazu zählen w i r jene i n der Industrieberichterstattung aufgeführten zwei- und v i e r s t e l l i g e n Wirtschaftsgruppen bzw 
Wi r t s c h a f t s z w e i g e , i n denen (im September 19 82) mindestens 80 % 
a l l e r B e t r i e b e weniger a l s 100 Beschäftigte ha t t e n . In der Ta
b e l l e weisen w i r d i e Zahl der B e t r i e b e und d i e P r o z e n t v e r t e i l u n g 
nach Betriebsgrößenklassen auf. 

1) So s i n d b e i s p i e l s w e i s e im W i r t s c h a f t s z w e i g "Schlachthäuser 
und F l e i s c h v e r a r b e i t u n g " im September 1982 insgesamt 457 Be
t r i e b e erfaßt, während d i e Handwerkszählung 1977 knapp 28.000 
Unternehmen i n diesem Bereich e r m i t t e l t hat. 
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2. Informationen zu den fünf i n d i e Untersuchung einbezogenen 
Branchen 

Nach dem vorangegangenen Überblick über den k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Sektor des Verarbeitenden Gewerbes insgesamt s o l l e n im folgenden 
kurz d i e einbezogenen Branchen i n i h r e n wesentlichen S t r u k t u r 
merkmalen und i h r e r Entwicklung d a r g e s t e l l t werden. Welche S t e l 
lung nehmen s i e i n n e r h a l b des gesamten k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektors 
ein? Wie i s t i h r e i n t e r n e S t r u k t u r und zeichnen s i c h h i e r Struk
turwandlungen ab? Wie i s t i h r e w i r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n ? Zum 
Schluß s o l l d i e Frage a u f g e g r i f f e n werden, ob und i n welcher Aus
prägung s i c h d i e im vorangegangenen für den k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Sektor insgesamt aufgezeigte l a n g f r i s t i g e Entwicklungstendenz -
eine P o l a r i s i e r u n g der Betriebsgrößen - auch auf der Ebene d i e s e r 
Branchen f e s t s t e l l e n läßt. 

2.1. Handwerk und I n d u s t r i e , B e t r i e b e und Beschäftigte i n den 
einbezogenen Branchen 

A l l e fünf i n d i e Untersuchung einbezogenen Branchen s i n d im Sinne 
des von uns gewählten Abgrenzungskriteriums k l e i n b e t r i e b l i c h 
s t r u k t u r i e r t , d.h. ca. 80 % der I n d u s t r i e b e t r i e b e der j e w e i l i g e n 
Branche haben weniger a l s 100 Beschäftigte; e i n T e i l der B e t r i e 
be zählt zum Handwerk, das w i r insgesamt a l s zum k l e i n b e t r i e b l i 
chen Sektor gehörig betrachten w o l l e n . 

Das r e l a t i v e Gewicht des handwerklichen Bereichs i s t - gemessen 
am Beschäftigungsvolumen - i n den einbezogenen Branchen jedoch 
sehr u n t e r s c h i e d l i c h . In der F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g standen 
1983 205 .400 Beschäftigten im Handwerk 38 .500 Beschäftigte i n der 
F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e gegenüber; im Backwarenhandwerk waren 1983 
228.300 Arbeitskräfte beschäftigt, i n der Backwarenindustrie l e 
d i g l i c h 53.400. Dominiert a l s o i n den beiden Nahrungsmittelbran
chen e i n d e u t i g der handwerkliche S e k t o r , s i n d i n der H o l z v e r a r 
beitung Handwerk und I n d u s t r i e etwa g l e i c h g e w i c h t i g v e r t r e t e n . 
1983 h a t t e das Tischlerhandwerk 196.600 Beschäftigte, d i e Holz-

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



verarbeitende I n d u s t r i e 199.925. Im S t a h l - und Metallbau h a t t e 
der i n d u s t r i e l l e Zweig der Branche das Übergewicht: 1983 beschäf
t i g t e d i e S t a h l b a u i n d u s t r i e 82.000 Arbeitskräfte, im handwerkli
chen W i r t s c h a f t s z w e i g " H e r s t e l l u n g von S t a h l - und L e i c h t m e t a l l 
baukonstruktionen" gab es dagegen nur 33.000 Beschäftigte. Im 
Kfz-Gewerbe schließlich s p i e l t der komplementäre i n d u s t r i e l l e Be
r e i c h der Kfz-Reparatur nur eine verschwindend geringe R o l l e . Die 
Zahl der Kfz-Werkstätten, d i e der I n d u s t r i e angeschlossen s i n d , 
i s t außerdem s t a r k rückläufig. Insbesondere wegen der n i e d r i g e r e n 
Tariflöhne wurden v i e l e ehemals der I n d u s t r i e angehörende Werks
niederlassungen m i t t l e r w e i l e dem Handwerk angeschlossen. 

Die q u a n t i t a t i v e Bedeutung der fünf Branchen i n n e r h a l b der Verar
beitenden I n d u s t r i e und des Handwerks i s t - e b e n f a l l s abgelesen 
an ihrem Beschäftigtenanteil - sehr u n t e r s c h i e d l i c h . Im Handwerks
b e r e i c h repräsentieren d i e ausgewählten Branchen e i n i g e der a n t e i l s -
mäßig größten Gewerbezweige des Verarbeitenden Gewerbes. So be
schäftigte das Kfz-Handwerk 19 8 3 ca. 13 % a l l e r im V e r a r b e i t e n 
den Handwerk Beschäftigten. Im Tischlerhandwerk waren 10 % der 
Beschäftigten des Verarbeitenden Handwerks tätig und i n den b e i 
den Nahrungsmittelhandwerken zusammen a l l e i n 22 %. Die auf S t a h l -
und L e i c h t m e t a l l b a u s p e z i a l i s i e r t e n Handwerksbetriebe s t e l l e n da
gegen im Verarbeitenden Handwerk und auch i n n e r h a l b der Unter
gruppe des Metallhandwerks eine q u a n t i t a t i v eher weniger bedeuten
de Gruppe dar. Insgesamt s i n d i n den von uns einbezogenen Hand
werkszweigen ca. 50 % der im Verarbeitenden Handwerk Tätigen be
schäftigt . 

Im i n d u s t r i e l l e n Bereich wurden dagegen mit der Backwarenindu
s t r i e und der F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e zwei eher k l e i n e W i r t s c h a f t s 
zweige erfaßt: So waren 1983 i n beiden Branchen zusammen nur e t 
wa 1,4 % der im Verarbeitenden Gewerbe Beschäftigten tätig. B e i 
de Zweige der N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e s i n d auch noch r e l a t i v jung. 
So hat s i c h z.B. d i e F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e e r s t i n den 60er Jah
ren r i c h t i g h e r a u s g e b i l d e t , und zwar i n dem Moment, a l s d i e Pro
dukte der b i s dahin hauptsächlich für Großabnehmer und Handel 
produzierenden I n d u s t r i e verstärkt Einzug i n das Sortiment des 
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Handwerks h i e l t e n . Eine ähnliche Entwicklung i s t auch i n der industriellen Backwarenherstellung abgelaufen. E i n mit 1,2 % der 
im Verarbeitenden Gewerbe Beschäftigten e b e n f a l l s v e r g l e i c h s w e i 
se k l e i n e r W i r t s c h a f t s z w e i g i s t d i e S t a h l b a u i n d u s t r i e . Die Hol z 
verarbeitende I n d u s t r i e beschäftigte 19 83 3 % der im V e r a r b e i t e n 
den Gewerbe Tätigen. 

Neben I n d u s t r i e und Handwerk s p i e l t i n den beiden Nahrungsmittelbranchen noch e i n d r i t t e r B e r e i c h , der sog. Produzierende Handel, 
eine R o l l e . Zunehmend gehen Supermärkte und Handelsketten dazu ! 
über, F l e i s c h - und 3ackwaren s e l b s t h e r z u s t e l l e n . Der Produzierende \ 
Handel konnte i n der vorliegenden Untersuchung weder s t a t i s t i s c h 
noch i n der Empirie erfaßt werden. Man kann a l l e r d i n g s vermuten, \ 
daß s i c h d i e B e t r i e b e „dieses Bereichs h i n s i c h t l i c h der uns z e n t r a l j. 
i n t e r e s s i e r e n d e n Frage nach den Arbeitskräfteproblemen eher den 
Verhältnissen im i n d u s t r i e l l e n T e i l der Branche annähern. Auch d i e 
Handwerksbetriebe üben außerdem i n bestimmtem Umfang Handelstätig-
k e i t aus. 

I 
Die Zahl der B e t r i e b e und der Beschäftigten hat s i c h i n den einbe
zogenen Branchen e b e n f a l l s sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n t w i c k e l t . E i n | 
von der Za h l der Be t r i e b e her s t a r k expandierender Handwerkszweig |; 

i s t das Kfz-Handwerk. H i e r hat s i c h d i e Zahl der B e t r i e b e zwischen 
19 71 und 19 83 um nahezu d i e Hälfte auf 149 % erhöht ( v g l . T a b e l l e 
15, S. 83). Die Zahl der Beschäftigten sank dagegen i n diesem Zeitraum auf 9 7 % ( v g l . T a b e l l e 17, S. 85). E i n anderer vom Betriebsbestand her gesehen wachsender Handwerkszweig (104 %) i s t das Schlos
sergewerbe ( v g l . T a b e l l e 15, S. 83). Die Zahl der im Handwerkszweig \ 
" H e r s t e l l u n g von S t a h l - und L e i c h t m e t a l l b a u k o n s t r u k t i o n e n " beschäf
t i g t e n Arbeitskräfte sank a l l e r d i n g s l e i c h t ab (97 % ) . A l l e ande
ren einbezogenen Handwerkszweige haben z.T. gravierende Rückgänge 
i h r e s Betriebsbestands zu verzeichnen: Im Bäckerhandwerk war z.B. 
1983 d i e Za h l der Be t r i e b e auf 71 % des Bestandes von 1971 gesunken. 
Während jedoch im T i s c h l e r - und im Fleischerhandwerk p a r a l l e l zum 
Betriebsrückgang i n diesem Zwölf-Jahres-Zeitraum auch d i e Beschäf
t i g t e n z a h l e n sanken, l e g t e das Bäckerhandwerk an Beschäftigten 
noch zu (106 %) ( v g l . T a b e l l e 17, S. 35). 
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Für den i n d u s t r i e l l e n B e r e i c h der fünf einbezogenen Branchen s t e 
hen uns aussagefähige, d.h. nur d i e I n d u s t r i e erfassende Daten 
nur für den Entwicklungszeitraum b i s 1975 zur Verfügung. Zwischen 
1970 und 1975 i s t danach i n der Backwarenindustrie und i n der 
Holzverarbeitenden I n d u s t r i e d i e Zahl der Be t r i e b e und der Beschäf
t i g t e n zurückgegangen ( v g l . Tab.16,'S. 84, und 18, S.86). I n der 
F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g s t i e g e n nur d i e B e t r i e b s z a h l e n an, d i e Zahl 
der Beschäftigten b l i e b nahezu konstant. In.der S t a h l b a u i n d u s t r i e 
hat dagegen im Zeitraum zwischen 1970 und 19 7 9 d i e Za h l der B e t r i e b e 
und der Beschäftigten s t a r k zugenommen. 

Im folgenden s o l l näher auf d i e h i n t e r der Veränderung d i e s e r 
Globaldaten stehenden w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklungen i n den e i n 
zelnen Branchen eingegangen werden.^ 

2.2 Die w i r t s c h a f t l i c h e Entwicklung i n den untersuchten Branchen 

2.2.1 S t a h l - und L e i c h t m e t a l l b a u 

Der S t a h l - und L e i c h t m e t a l l b a u i s t eine Branche, d i e i n den 60er 
Jahren eine stürmische Expansion e r l e b t e . Die Zahl der Betriebe 
und der Beschäftigten i n der S t a h l b a u i n d u s t r i e nahm s t a r k zu. Zwar 
f l a c h t e s i c h der Aufschwung i n den 70er Jahren d e u t l i c h ab, doch 
s e t z t e s i c h der k o n t i n u i e r l i c h e A n s t i e g der B e t r i e b s - und Be
schäftigtenzahlen b i s 1981 f o r t . S e i t 1981 b e f i n d e t s i c h der 
Stahlbau a l l e r d i n g s i n e i n e r - z.T. durch d i e s c h l e c h t e Baukon
j u n k t u r bedingten - w i r t s c h a f t l i c h e n K r i s e . Das P r o d u k t i o n s v o l u 
men i s t s e i t 1981 rückläufig, ab 1983 sank d i e Zahl der Betriebe 
und der Beschäftigten d r a s t i s c h ab. Auch das Metallbauhandwerk 
wurde 1981 von der Branchenkrise e r g r i f f e n und hat seitdem eben
f a l l s Rückgänge der Beschäftigtenzahl, n i c h t aber b e i den B e t r i e 
ben, zu verzeichnen. Die A b s a t z k r i s e des S t a h l - und Metallbaus 

1) Eine ausführliche D a r s t e l l u n g der w i r t s c h a f t l i c h e n und s t r u k 
t u r e l l e n Entwicklung i n den einbezogenen Branchen f i n d e t s i c h 
i n den fünf a l s Ergänzung des E r g e b n i s b e r i c h t s vorgelegten 
Branchenmonographien. 
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schlägt s i c h i n e i n e r d r a s t i s c h e n Erhöhung der K u r z a r b e i t und der 
A r b e i t s l o s e n z a h l e n i n der Branche n i e d e r . 

Nach Expertenschätzungen w i r d d i e Branche auch l a n g f r i s t i g mit 
e i n e r stagnierenden, wenn n i c h t gar sinkenden Nachfrage rechnen 
müssen. Hierfür i s t neben dem Rückgang des Neubaubedarfs auch 
eine zunehmende S u b s t i t u t i o n s k o n k u r r e n z anderer B a u s t o f f e , u.a. 
Beton, K u n s t s t o f f oder H o l z , v e r a n t w o r t l i c h . Zwar i s t es dem 
Stahlbau i n den l e t z t e n Jahren gelungen, das Auslandsgeschäft 
e r h e b l i c h auszuweiten - d i e Exportquote s t i e g von 6,4 % i n 1970 
auf 14,3 % i n 19 8 2 -, doch r e i c h t d i e s n i c h t aus, den Nachfrage
rückgang auf dem Inlandsmarkt wettzumachen. 

Die B e t r i e b e der S t a h l b a u i n d u s t r i e r e a g i e r e n auf d i e veränderten 
Marktbedingungen mit e i n e r D i v e r s i f i k a t i o n und F l e x i b i l i s i e r u n g 
i h r e s Leistungsangebots. Das Produktsortiment w i r d einmal durch 
d i e Verwendung anderer Baustoffe ausgedehnt. Zum anderen geht man 
verstärkt zu Komplettangeboten über, d.h. a n s t e l l e der L i e f e r u n g 
von B a u t e i l e n oder Rohbauten b i e t e t man sog. f e r t i g e Systemlösun
gen an, d i e b i s zur E r s t e l l u n g schlüsselfertiger Bauten r e i c h e n 
können. Die veränderte P r o d u k t s t r u k t u r der Branche läßt s i c h dar
an ablesen, daß b e i den Be t r i e b e n der U m s a t z a n t e i l , der mit e i 
g e n t l i c h e n Stahlbauprodukten gemacht w i r d , t e n d e n z i e l l s i n k t . 

Der verschärfte Wettbewerb zwingt darüber hinaus a l l e B e t r i e b e 
zu Maßnahmen der Produktionskostensenkung. Rationalisierungsmaß
nahmen b e i n h a l t e n i n der S t a h l b a u i n d u s t r i e , i n der v i e l e B e t r i e 
be aus ehemaligen handwerklichen Schmiede- oder S c h l o s s e r b e t r i e 
ben hervorgegangen s i n d , i n v i e l e n Fällen zunächst einmal den verstärkten Obergang von noch handwerklichen zu stärker i n d u s t r i e l 
l e n Fertigungsmethoden. Zum anderen dringen auch i n den Stahlbau 
verstärkt NC-gesteuerte Fertigungsmaschinen e i n und e n t f a l t e n e r 
h e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s w i r k u n g e n . Insbesondere von der Mechanisierung und EDV-Steuerung des Lager- und Transportwesens sowie 
dessen Verknüpfung mit den NC-gesteuerten Fertigungsmaschinen 
s i n d e r h e b l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e zu erwarten. V o r e r s t 
s t e l l e n i n den meisten Betrieben d i e e i n g e s e t z t e n NC-Techniken 
jedoch noch Insellösungen dar. 
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Die F e r t i g u n g s s t r u k t u r i n der S t a h l b a u i n d u s t r i e im engeren Sinne 
(z.B. H a l l e n - , Geschoß- und Brückenbau) i s t durch E i n z e l f e r t i g u n g 
gekennzeichnet. Die Aufträge e r f o r d e r n i n der Regel i n d i v i d u e l l e 
Neukonstruktionen, s e l b s t b e i k l e i n e r e n S e r i e n i s t s e l t e n e i n 
Produkt vollkommen mit dem anderen i d e n t i s c h . Im Metallbauhand-
werk werden zwar auch häufig E i n z e l a n f e r t i g u n g e n p r o d u z i e r t , dar
über hinaus aber auch v i e l f a c h s t a n d a r d i s i e r t e T e i l e gebaut. Da
mit k e h r t s i c h i n d i e s e r Branche d i e übliche A r b e i t s t e i l u n g zwi
schen I n d u s t r i e und Handwerk i n T e i l b e r e i c h e n um. Die Ursache 
l i e g t d a r i n , daß das komplexe Produktangebot der S t a h l b a u i n d u s t r i e 
einen hohen A n t e i l an n i c h t p r o d u k t i v e n , nämlich k o n s t r u k t i v e n 
und p l a n e r i s c h e n Leistungen b e i n h a l t e t , die einen Stab q u a l i f i 
z i e r t e r , t e c h n i s c h e r A n g e s t e l l t e r e r f o r d e r l i c h machen, den e i n 
Handwerksbetrieb kaum v o r h a l t e n kann. Auch übersteigt das Auf
tragsvolumen i n diesem T e i l b e r e i c h der Branche i n der Regel die 
Produktionskapazität eines Handwerksbetriebs. Das Metallbauhand-
werk kommt b e i den größeren Stahlbauprojekten meist nur a l s Zu
l i e f e r e r von E i n z e l t e i l e n oder a l s Subunternehmer zum Zuge. In an
deren Produktsparten des Metallbaus a l l e r d i n g s hält das Handwerk 
nach wie vor das Marktsegment der i n d i v i d u e l l e n Sonderanfertigung 
b e s e t z t und b e s i t z t h i e r gegenüber der I n d u s t r i e e r h e b l i c h e Kon
k u r r e n z v o r t e i l e . 

2.2.2 Das Kfz-Gewerbe 

Das Kfz-Gewerbe hat anders a l s v i e l e andere Handwerksbranchen i n 
den l e t z t e n Jahren keinen Rückgang, sondern eine Zunahme von Be
t r i e b e n zu verzeichnen gehabt. Zwischen 19 71 und 19 8 3 s t i e g die 
Zahl der Kfz-Handwerksbetriebe um nahezu die Hälfte an ( v g l . Tab. 
15, S.83).Bis 19 80 nahm p a r a l l e l auch die Zahl der Beschäftigten 
i n diesem Handwerkszweig zu. 19 81 s e t z t e jedoch eine Trendwende 
e i n . Seitdem s i n d die Beschäftigtenzahlen s t a r k rückläufig und 
lagen 19 8 3 sogar wieder unterhalb des Niveaus von 19 71. Dagegen 
ent w i c k e l n s i c h die Umsätze i n der Branche i n jüngster Z e i t wie
der p o s i t i v . 
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Nach Jahren w i r t s c h a f t l i c h e r Prosperität, i n denen die Nachfrage 
s t e t s das Angebot überschritt, hat das Kfz-Handwerk i n den l e t z t e n 
Jahren einen rapiden Rückgang der Nachfrage nach seinen D i e n s t 
l e i s t u n g e n zu verzeichnen. Hauptursache i s t d i e sinkende Wartungs-
intensität und Reparaturanfälligkeit moderner K r a f t f a h r z e u g e . Der 
dadurch bedingte N a c h f r a g e a u s f a l l i s t so e r h e b l i c h , daß e r auch 
n i c h t durch d i e l a n g f r i s t i g wieder l e i c h t ansteigende Zunahme 
der Neuzulassungen und der jährlichen F a h r l e i s t u n g e n kompensiert 
werden kann. Nach Expertenschätzungen w i r d s i c h zwischen 19 86 und 
19 88 der Service-Bedarf eines Pkw's abermals auf etwa 40 % des 
d e r z e i t i g e n Bedarfs r e d u z i e r t haben. 

In Folge d i e s e r Entwicklung kommt es i n n e r h a l b der Tätigkeits
gebiete der K f z - B e t r i e b e zu gravierenden Verschiebungen. So nimmt 
die Bedeutung der Werkstattätigkeiten zugunsten der Handelstätig
k e i t der Betriebe ab. Schon heute betätigen s i c h ca. 80 % der 
K f z - B e t r i e b e im Handel mit Neu- und Gebrauchtwagen. Die Umsatz
zuwächse . der Branche i n den l e t z t e n Jahren wurden hauptsächlich 
im Handelsbereich der Betriebe e r w i r t s c h a f t e t . Im Zuge d i e s e r Um
s t r u k t u r i e r u n g w i r d die Bedeutung der gewerblichen Beschäftigten 
im Kfz-Handwerk zurückgehen. Nach Expertenschätzungen w i r d der 
Bedarf für Kfz-Mechaniker i n n e r h a l b der nächsten zehn Jahre auf 
weniger a l s d i e Hälfte sinken. Der A n t e i l der a n g e s t e l l t e n Ar
beitskräfte w i r d dagegen s t e i g e n . Entsprechend nimmt die Bedeu
tung kaufmännischer, kommunikativer Q u a l i f i k a t i o n e n zu. 

Insgesamt rechnen die Experten für die gesamte Branche i n der Zu
ku n f t mit e i n e r s t a b i l e n Absatzentwicklung b e i a l l e r d i n g s s t a r k 
rückläufiger Werkstattauslastung und w e i t e r abnehmender Zahl der 
B e t r i e b e . 

Im K f z - B e r e i c h g i b t es eine i n s i c h d i f f e r e n z i e r t e Betriebsstruktur. Neben den Betr i e b e n des Kfz-Gewerbes, d i e e i n b r e i t e s 
Spektrum von Leistungen (Reparatur, Wartung, K a r o s s e r i e - , L a c k i e r 
a r b e i t e n , Abschleppdienst, Handel mit Zubehörteilen und Neu- und 
Gebrauchtwagen) an b i e t e n , g i b t es v i e l e S p e z i a l b e t r i e b e , wie z.B. 
K a r o s s e r i e - oder L a c k i e r b e t r i e b e oder solche B e t r i e b e , d i e s i c h 
auf d i e Durchführung bestimmter Reparaturen (Auspuff, Bremsen, 
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Stoßdämpfer) s p e z i a l i s i e r t haben. Eine w e i t e r e zahlenmäßig bedeu
tende Gruppe von S p e z i a l b e t r i e b e n i n diesem Bereich s i n d d i e K f z -
E l e k t r i k b e t r i e b e , d i e R e i f e n b e t r i e b e oder neuerdings B e t r i e b e , 
d i e s i c h auf den Verkauf, Einbau und d i e Reparatur von Autoradios 
s p e z i a l i s i e r t haben. 

Eine andere, auch i n bezug auf Arbeitskräfteproblemlagen r e l e v a n t e 
T r e n n u n g s l i n i e i n n e r h a l b des Kfz-Handwerks verläuft zwischen den 
an besrimmte He r s t e l l e r m a r k e n gebundenen Vertragswerkstätten und 
den n i c h t markengebundenen, f r e i e n Fachwerkstätten. Die große Mehr
h e i t der Unternehmen des Kfz-Handwerks (27.000) i s t an Marken ge
bunden. Ihnen stehen etwa 10.000 f r e i e Werkstätten gegenüber, b e i 
denen es s i c h i n der Regel um k l e i n e r e B e t r i e b e handelt. Eine ande
re zahlenmäßig r e l e v a n t e und e b e n f a l l s n i c h t markengebundene Grup
pe s i n d d i e T a n k s t e l l e n mit angeschlossenem W e r k s t a t t b e t r i e b 
(ca. 23.000). Diese B e t r i e b e s i n d o f t auch n i c h t i n d i e Handwerks-
r o l l e eingetragen. 

Die B e t r i e b s t y p e n im Bereich des Kfz. s i n d von der veränderten Markt
s i t u a t i o n i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß b e t r o f f e n . Experten 
rechnen damit, daß der A n t e i l der k l e i n e n , t e n d e n z i e l l eher mar
k e n f r e i e n Betriebe i n der Zukunft s t e i g e n w i r d , w e i l s i c h immer 
mehr abhängig Beschäftigte des Kfz-Handwerks angesichts der pro
blematischen Beschäftigungsperspektiven i n der Branche selbständig 
machen. So w i r d schon s e i t längerem im Kfz-Handwerk eine hohe Za h l 
von Meisterprüfungen abgelegt, der aber nur wenige adäquate P o s i 
t i o n e n für a n g e s t e l l t e M e i s t e r gegenüberstehen. 

Bei den markengebundenen Betrieben erwarten Experten dagegen l a n g 
f r i s t i g eine abnehmende B e t r i e b s z a h l . Konkurrenzdruck erwächst 
diesen B e t r i e b e n n i c h t nur durch d i e Newcomer, d i e k l e i n e n , mar
k e n f r e i e n B e t r i e b e oder d i e kostengünstig anbietenden S p e z i a l b e 
t r i e b e , sondern verstärkt auch von Seiten der T a n k s t e l l e n b e t r i e b e . 
Diese sehen s i c h unter dem Druck sinkender P r o v i s i o n e n im r e i n e n 
Kraftstoffgeschäft immer häufiger gezwungen, i h r Angebot im Be
r e i c h t e c h n i s c h e r Leistungen auszudehnen. So b i e t e n v i e l e Tank
s t e l l e n b e t r i e b e inzwischen e i n umfangreiches Leistungsangebot 
im Reparatur- und Wartungsbereich an. 
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Die Chance d i e s e r k l e i n e r e n K f z - B e t r i e b e l i e g t i n i h r e r höheren 
Flexibilität (manche g e s e t z l i c h e und t a r i f l i c h e Bestimmung hat 
h i e r f a k t i s c h keine Geltung, was den Betr i e b e n längere, kunden
f r e u n d l i c h e r e Öffnungszeiten und "unbürokratische" Überstunden 
ganz nach Bedarf ermöglicht) und zum anderen.darin, daß s i e be
stimmte Leistungen preisgünstiger anbieten bzw. kostengünstiger 
produzieren können (Durchführung eines T e i l s der Reparaturen 
ohne Rechnung und Mehrwertsteuer, Schwarzarbeit a r b e i t s l o s e r 
Fachkräfte der Branche, K o n z e n t r a t i o n auf Reparaturen, für die 
wenig aufwendige Werkstattausrüstungen e r f o r d e r l i c h s i n d ) . Die 
sinkende Massenkaufkraft und die s t a r k gestiegenen Verrechnungs
sätze der Vertragswerkstätten begünstigen die Abwanderung b r e i t e r 
Verbraucherschichten zu diesen Betrieben. 

Angesichts des härter gewordenen Wettbewerbs g r e i f e n d i e B e t r i e 
be einmal zu i n n e r b e t r i e b l i c h e n Rationalisierungsmaßnahmen (z.B. 
durch bessere technische Werkstattausrüstungen), aber auch zu 
e i n e r kundenfreundlicheren Gestaltung und D i v e r s i f i z i e r u n g des 
Leistungsangebots (z.B. längere Öffnungszeiten, bessere Beratung 
und Betreuung der Kunden, Hereinnahme von Verkaufsshops für Auto
zubehör, E i n r i c h t u n g e i n e r C a f e t e r i a ) . 

Den Handlungsmöglichkeiten derjenigen K f z - B e t r i e b e , die v e r t r a g 
l i c h an bestimmte H e r s t e l l e r m a r k e n gebunden s i n d - und das i s t 
mit 70 % immer noch die Mehrheit der Betriebe des Kfz-Gewerbes -, 
s i n d jedoch enge Grenzen g e s e t z t . So schränken die H e r s t e l l e r f i r 
men d i e Preisgestaltungsmöglichkeiten der Betriebe beim Verkauf 
von Neuwagen oder O r i g i n a l e r s a t z t e i l e n e r h e b l i c h e i n . Über das 
Instrument der Vorgabekataloge für Reparatur- und Wartungsarbei
ten r e i c h t der Einfluß der H e r s t e l l e r f i r m e n b i s i n die A r b e i t s z e i t -
k a l k u l a t i o n und d i e O r g a n i s a t i o n der Arbeitsabläufe i n der Werk
s t a t t . Diese enge Bindung zwischen H e r s t e l l e r n und r e p a r i e r e n 
dem Handwerk i s t eine Besonderheit der Kfz-Branche, d i e u.a. auch 
weitreichenden Einfluß auf die Humanisierungschancen i n d i e s e r 
Branche haben dürfte. 
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2.2.3 Die Backwarenherstellung 

In der Backwarenherstellung dominiert mit gegenwärtig 80 % des 
M a r k t a n t e i l s das Handwerk. Zwar i s t d i e Zahl der Bäckerhandwerks
b e t r i e b e schon s e i t Jahren k o n t i n u i e r l i c h rückläufig, doch w i r d 
dies z.T. dadurch kompensiert, daß die Zahl der von Handwerksbe
t r i e b e n eröffneten F i l i a l e n i n den l e t z t e n Jahren s t a r k a n g e s t i e 
gen i s t . Im Durchschnitt hatte 19 82 jeder d r i t t e Handwerksbetrieb 
eine F i l i a l e . Die Tendenz zum M e h r f i l i a l b e t r i e b i n diesem Handwerk 
bedingt n i c h t nur einen A n s t i e g der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Beschäf
t i g t e n z a h l e n pro B e t r i e b , sondern auch eine Umschichtung der Be
schäftigtenstruktur: Der A n t e i l des Verkaufspersonals nimmt zu 
Ungunsten der Fer t i g u n g s b e l e g s c h a f t e n i n den Betrieben zu. Trotz 
sinkender B e t r i e b s zahlen i s t die Beschäftigtenzahl im Bäckerhand
werk zwischen 19 71 und 19 83 e r h e b l i c h angestiegen. Auch h i e r i n 
s p i e g e l t s i c h - neben der star k e n Zunahme der Ausbildungsverhält-
n i s s e - der Bedeutungsgewinn des p e r s o n a l i n t e n s i v e n Verkaufsbe
r e i c h s . 

Da d i e Nachfrage nach Backwaren von k o n j u n k t u r e l l e n Schwankungen 
r e l a t i v unabhängig i s t , v e r z e i c h n e t das Bäckerhandwerk i n den 
l e t z t e n Jahren eine k o n t i n u i e r l i c h e Aufwärtsentwicklung des Um
satzes ohne nennenswerte rezessionsbedingte Einbrüche. Doch hat 
s i c h das Umsatzwachstum i n den 80er Jahren d e u t l i c h verlangsamt. 

Die Backwarenbranche s i e h t s i c h gegenwärtig e i n e r gesättigten 
Nachfrage gegenüber. Der Absatz von Backwaren s t a g n i e r t . B e i 
Brot nimmt der Pro-Kopf-Verbrauch sogar laufend ab. Mit s t e i g e n 
dem Wohlstand w i r d Brot durch andere Nahrungsmittel s u b s t i t u i e r t . 

Das z e n t r a l e Problem dieses Handwerkszweiges sehen v i e l e Experten 
aber i n der verschärften Konkurrenz durch Supermärkte und Handels
k e t t e n . Diese können aufgrund i h r e r M i s c h k a l k u l a t i o n und anderer 
K o s t e n v o r t e i l e des großbetrieblichen Ei n z e l h a n d e l s Backwaren zu 
e r h e b l i c h n i e d r i g e r e n P r e i s e n a l s das Handwerk anbieten. Zunehmend 
beziehen diese Handelsbetriebe auch Backwaren i n i h r e aggressive 
P r e i s p o l i t i k e i n und machen s i e zu Trägern von Lockvogel-Angeboten. 
Die Handelsbetriebe werden i n der Regel überregional von der Back
wa r e n i n d u s t r i e b e l i e f e r t . 
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A l s besonders problematisch s t e l l t s i c h für das Handwerk d i e zu
nehmende Tendenz zur Selbsterzeugung von Backwaren durch d i e Super
märkte dar. Auf diese Weise geht der Frischevorsprung des Handwerks 
v e r l o r e n . Auch mit der E i n r i c h t u n g von Backwaren-Theken und Schau
bäckereien v e r f o l g t der Handel eine für das Handwerk höchst pro
blematische S t r a t e g i e der Nachahmung der Produk t i o n s v e r f a h r e n der 
handwerklichen Bäckermeister. 

Die Tatsache, daß auf dem h i e s i g e n Backwarenmarkt - i n e i n i g e n ande
ren europäischen Ländern s t e l l t s i c h d i e S i t u a t i o n ganz anders dar 
- das Handwerk d i e Marktführerschaft behaupten konnte, i s t n i c h t 
z u l e t z t darauf zurückzuführen , daß es diesem Handwerkszweig gelun
gen i s t , s i c h von der i n d u s t r i e l l e n Konkurrenz durch eine M a r k t s t r a 
t e g i e abzusetzen, d i e d i e besondere Qualität der vom Handwerk pro
d u z i e r t e n 'Ware, i h r e F r i s c h e und V i e l f a l t , h e r a u s s t e l l t . Eine we
s e n t l i c h e R o l l e für den E r f o l g s p i e l t dabei das Bäckerarbeitszeit-
gesetz (BAZG). Das BAZG be l e g t d i e gesamte Branche mit einem Nacht
a r b e i t s v e r b o t : Zwischen 22.00 und 24.00 Uhr sowie zwischen 0.00 
und 4.00 Uhr d a r f werktags n i c h t g e a r b e i t e t werden. B e i einem Pro
dukt wie Backwaren, b e i dem dem Qualitätsmerkmal F r i s c h e hohe Be
deutung zukommt, w i r k t s i c h das Nachtbackverbot a l s Wettbewerbs
v o r t e i l für das Handwerk aus: Da das Handwerk eine Nahversorgungs-
f u n k t i o n ausübt - d i e V e r k a u f s s t e l l e i s t dem Backbetrieb meist d i 
r e k t angeschlossen, d i e F i l i a l e n befinden s i c h gewöhnlich i n r e l a 
t i v e r Nähe zum P r o d u k t i o n s o r t - r e i c h t dem Handwerksbetrieb d i e 
ser Zeitraum aus, um schon i n den frühen Morgenstunden f r i s c h e 
Backwaren i n ausreichender Menge i n seinen V e r k a u f s s t e l l e n anbie
ten zu können. Die i n d u s t r i e l l e n Backwarenhersteller sehen s i c h 
dagegen durch das Nachtbackverbot i n i h r e n Absatzmöglichkeiten 
behindert. S i e s i n d mit i h r e n Produktionskapazitäten auf größere 
Absatzmengen und damit auf Fernversorgung angewiesen. Da s i e dem
nach i n der Regel größere D i s t r i b u t i o n s w e g e zu überwinden haben, 
r e i c h t für s i e der vom BAZG eingeräumte Zeitrahmen n i c h t aus, um 
den Lebensmittelhandel schon vor Ladenöffnung mit o f e n f r i s c h e r Wa
re b e l i e f e r n zu können. 
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Die Qualitätsstrategie des Handwerks geht einher mit e i n e r ge
prägten P r o d u k t d i f f e r e n z i e r u n g : I n bezug auf d i e S o r t e n v i e l f a l t 
b e i Brot und Feingebäck i s t das bundesrepublikanische Bäckerhand
werk i n t e r n a t i o n a l führend. N i c h t z u l e t z t durch d i e s e Produkt
d i f f e r e n z i e r u n g konnte auch der Trend zur S u b s t i t u t i o n des Grund
nahrungsmittels Brot aufgefangen werden. Es e n t w i c k e l t e s i c h zu 
einem Genußmittel mit s p e z i f i s c h e m Eigenwert. Auch d i e Gesund
h e i t s w e l l e mit i h r e r Neubewertung des Brotes und insbesondere 
der Vollkornprodukte eröffnet dem Bäckerhandwerk i n jüngster Z e i t 
neue Marktchancen. 

Der i n d u s t r i e l l e T e i l der Backwarenbranche i s t i n seinem q u a n t i t a 
t i v e n Umfang schwer abzuschätzen. Die amtlichen S t a t i s t i k e n s i n d 
h i e r aus verschiedenen Gründen kaum aussagefähig. Verbandsschätzun
gen weichen entsprechend von amtlichen Daten ab: Danach umfaßt d i e 
Backwarenindustrie gegenwärtig ca. 115 Unternehmen, d i e i n ca. 
200 - 210 Arbeitsstätten pro d u z i e r e n . 

Die Backwarenindustrie kennt nur i n geringem Umfang eigene Ver
k a u f s s t e l l e n ; s i e b e l i e f e r t hauptsächlich den Lebensmittelhandel. 
In der Regel pachtet der H e r s t e l l e r Regalflächen, wobei zu den 
Lieferbedingungen auch der sog. R e g a l s e r v i c e zählt, d.h. Einräu
mung, Sauberhaltung des Regals, Auszeichnung der Ware und Rück
nahme n i c h t v e r k a u f t e r , a l t b a c k e n e r Warenbestände. Diese A r b e i 
ten werden von den V e r t r i e b s f a h r e r n der H e r s t e l l e r wahrgenommen. 

Zu den Merkmalen der Backwarenindustrie gehört w e i t e r h i n d i e r e 
g i o n a l e Begrenzung des Absatzmarktes, d i e mit dem Nachtbackver
bot und dem damit verbundenen Ausfahrverbot zusammenhängt. Danach 
darf d i e A u s l i e f e r u n g der Backwaren an d i e V e r k a u f s s t e l l e n n i c h t 
vor 5.4-5 Uhr i n den Morgenstunden e r f o l g e n . 

Auf d i e s e Weise w i r d der Zeitraum, der für d i e B e l i e f e r u n g des 
Handels mit f r i s c h e r Ware i n den Morgenstunden zur Verfügung 
s t e h t , s t a r k eingeengt und e i n e r Ausdehnung der Absatzgebiete 
Grenzen g e s e t z t . Der D i s t r i b u t i o n s r a d i u s der meisten i n d u s t r i e l 
l e n B ackwarenhersteller beträgt daher häufig n i c h t mehr a l s 50 km. 
Die wenigen bundesweit anbietenden H e r s t e l l e r s i n d meist Unterneh
men, d i e mehrere Zweigwerke u n t e r h a l t e n . . 
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K o n f r o n t i e r t mit den Forderungen des Lebensmittelhandels, mög
l i c h s t schon zu Ladenöffnungszeiten und mehrmals am Tag f r i s c h e 
Ware a n g e l i e f e r t zu bekommen, w i r d angesichts der R e s t r i k t i o n e n 
durch das Ausfahrverbot neben dem P r e i s d i e Qualität der B e l i e 
ferung zum entscheidenden K o n k u r r e n z v o r t e i l im Wettbewerb. Die 
Optimierung des Ve r t r i e b s s y s t e m s , z.B. durch geschickte o r g a n i 
s a t o r i s c h e Zusammenstellung der Touren, w i r d damit zum z e n t r a l e n 
Handlungspotential im Wettbewerb. 

Die Backwarenindustrie s i e h t s i c h zur Z e i t e r h e b l i c h e n Problemen 
gegenüber. So wurden i n den vergangenen Jahren Überkapazitäten 
aufgebaut. Zum T e i l l i e g t die Kapazitätsauslastung i n den B e t r i e 
ben b e i nur 50 %. Überkapazitäten b e i g l e i c h z e i t i g s t a g n i e r e n d e r 
Nachfrage führen i n d i e s e r Branche zu e i n e r Stärkung der Nach
fragemacht des Handels, die durch den steigenden K o n z e n t r a t i o n s 
grad auf Seiten des E i n z e l h a n d e l s ohnehin t e n d e n z i e l l sehr hoch 
i s t . Der E i n z e l h a n d e l d i k t i e r t z ur Z e i t P r e i s e und L i e f e r b e d i n 
gungen. Zwischen den Betr i e b e n h e r r s c h t e i n h a r t e r Verdrängungswettbewerb, dessen Folgen B e t r i e b s p l e i t e n und e i n Konzentra
tionsprozeß i n der Branche s i n d . Gefördert w i r d die K o n z e n t r a t i o n 
noch dadurch, daß der s t a r k k o n z e n t r i e r t e Handel zunehmend nach 
großflächig operierenden, überregionalen Z u l i e f e r e r n v e r l a n g t . 
Auch das Hochschrauben der L i e f e r k o n d i t i o n e n und die damit ver
bundene kostenträchtige Aufblähung des V e r t r i e b s a p p a r a t s trägt 
zur K o n z e n t r a t i o n i n d i e s e r Branche b e i . 

Die Beschäftigtenzahlen i n der Backwarenindustrie s i n d entspre
chend rückläufig. Experten schätzen, daß gegenwärtig noch 
15.000 Arbeitskräfte i n der Branche beschäftigt s i n d . 19 7 7 waren 
es noch 2M-.000. Nach Einschätzung von Branchenexperten w i r d s i c h 
der Betriebsrückgang und der Konzentrationsprozeß i n der Backwa
r e n i n d u s t r i e auch i n den nächsten Jahren noch w e i t e r f o r t s e t z e n . 

Angesichts der d e r z e i t i g e n S i t u a t i o n i n diesem W i r t s c h a f t s z w e i g 
wächst der Druck auf die I n d u s t r i e b e t r i e b e , i n t r a d i t i o n e l l e 
Marktbereiche des Handwerks ei n z u d r i n g e n . B i s h e r i g e Anläufe, das 
Nachtbackverbot zu F a l l zu b r i n g e n , s i n d jedoch g e s c h e i t e r t . Mit 
Produktinnovationen wie z.B. aufbackbaren Baguettes oder t i e f g e -

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



frorenen Brötchen i s t es der I n d u s t r i e i n l e t z t e r Z e i t jedoch 
erstmals i n größerem Maße gelungen, i n das b i s h e r dem Handwerk 
vorbehaltene Marktsegment der sog. "weißen Ware" e i n z u d r i n g e n . 
Durch E t a b l i e r u n g eines eigenen Markenimages versuchen d i e Back
w a r e n h e r s t e l l e r außerdem, i h r e P o s i t i o n gegenüber dem Handel zu 
stärken. 

Das Handwerk dagegen versucht, seinen M a r k t a n t e i l durch den Aus
bau des F r i s c h e v o r t e i l s (Einführung von Abendbrötchen), durch 
A k t i v i e r u n g des Liefergeschäfts, neue V e r t r i e b s formen (mobile 
Verkaufsshops) sowie e i n verstärktes Engagement a l s Shop-in-Shop-
B e t r i e b i n E i n z e l h a n d e l s k e t t e n zu s i c h e r n . E i n anderer von v i e 
l e n B e t r i e b e n inzwischen begangener Weg i s t der E i n s t i e g i n das 
Imbißgeschäft. Der i n n e r b e t r i e b l i c h e n R a t i o n a l i s i e r u n g s i n d da
gegen im Bäckerhandwerk angesichts der Konsumentenanforderung 
an buchstäblich "handwerkliche" Qualität der Produkte v i e l f a c h 
enge Grenzen g e s e t z t . So s i n d v i e l e technische Entwicklungen zur 
Mechanisierung b i s h e r i g e r Handarbeit im Bäckerhandwerk n i c h t 
qualitätsneutral. Gewisse R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e , die i n e i n e r 
V e r s t e t i g u n g der Perso n a l a u s l a s t u n g l i e g e n , l a s s e n s i c h jedoch 
durch d i e Einführung der Kältetechnik und der automatisch ge
st e u e r t e n Gärverzögerung e r z i e l e n . Der b r e i t e E i n s a t z d i e s e r 
Techniken im Bäckerhandwerk i s t etwa s e i t den 70er Jahren zu be
obachten . 

2.2.4- F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g 

Mit ähnlichen Problemen wie der Backwarenherstellung s i e h t s i c h 
gegenwärtig auch die Fleischwarenbranche k o n f r o n t i e r t ; a l l e r 
dings s i n d d i e Ausgangsbedingungen für die Betriebe h i e r etwas 
andere . 

Bet r a c h t e t man zunächst wieder den handwerklichen Zweig der Bran
che, so i s t f e s t z u h a l t e n , daß der M a r k t a n t e i l des Flei s c h e r h a n d 
werks am gesamten Fleischwarenumsatz 19 83 mit 58 % d e u t l i c h ge
r i n g e r i s t a l s der, den das Bäckerhandwerk auf seinem Markt b i s h e r 
h a l t e n konnte. Experten erwarten, daß der M a r k t a n t e i l des F l e i -
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scherhandwerks i n den nächsten Jahren eher noch w e i t e r sinken 
w i r d . 

Die w i r t s c h a f t l i c h e Lage des Fleischerhandwerks hat s i c h i n den 
l e t z t e n Jahren denn auch e r h e b l i c h v e r s c h l e c h t e r t . Wie i n ande
ren Handwerksbranchen auch, geht d i e Zahl der B e t r i e b e l a u f e n d 
zurück. S e i t 19 81 i s t aber auch e i n Rückgang der Beschäftigten
zahlen - t r o t z auch h i e r s t a r k e r Zunahme der Ausbildungsverhält
n i s s e - zu beobachten. In den 80er Jahren mußte das F l e i s c h e r 
handwerk auch mehrfach r e a l e Umsatzeinbußen hinnehmen. Auch i n 
diesem Nahrungsmittelhandwerk i s t eine Tendenz zu größeren Be
t r i e b e n zusammen mit einem Trend zum M e h r f i l i a l b e t r i e b zu beob
achten. A l l e r d i n g s i s t der Filialisierungsprozeß h i e r längst n i c h t ; 
so ausgeprägt wie im Bäckerhandwerk. ! 

Ebenso wie das Backwarenhandwerk s i e h t s i c h auch das F l e i s c h e r 
handwerk e i n e r Marktsättigung gegenüber: Nach Jahren steigenden 
Pro-Kopf-Verbrauchs an F l e i s c h pendelt s i c h der Verbrauch gegen
wärtig scheinbar b e i der 90 kg-Marke pro Kopf/Jahr e i n . Das große | 
Problem auch d i e s e r Branche i s t jedoch d i e Konkurrenz der D i s 
counter- und Verbrauchermärkte. Deren M a r k t a n t e i l e s i n d i n den letz-| 
t en Jahren enorm angestiegen: von zusammen 24 % 1976 auf 43 % 1983.; 

Der Hauptgrund für den E r f o l g d i e s e r Discounter l i e g t i n i h r e r 
P r e i s p o l i t i k . N i e d r i g e r e , aber kostendeckende P r e i s e s i n d diesen 
Märkten a l l e i n schon durch V o r t e i l e wie günstigere E i n k a u f s k o n d i 
t i o n e n (Mengenrabatte), weniger aufwendige Produktpräsentation 
und r e d u z i e r t e Personalkosten durch geringen V e r k a u f s s e r v i c e bzw. 
Selbstbedienung möglich.Eine vom Handwerk aber kaum mehr kompen
s i e r b a r e Wettbewerbsverzerrung r e s u l t i e r t aus der S t r a t e g i e des 
Verkaufs unter E i n s t a n d s p r e i s gerade auch b e i e i n z e l n e n F l e i s c h 
produkten, d i e diese B e t r i e b e durch M i s c h k a l k u l a t i o n p r a k t i z i e -
ren können. 

Die E i n z e l h a n d e l s k e t t e n werden zum großen T e i l von der I n d u s t r i e 
b e l i e f e r t . Jedoch g i b t es auch im Fl e i s c h w a r e n b e r e i c h eine Ten
denz zur Selbsterzeugung durch den Handel, d i e aber n i c h t so s t a r k 
ausgeprägt i s t wie i n der Backwarenherstellung. 
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Die Preiskonkurrenz des Handels t r i f f t das Fleischerhandwerk w e i t 
härter a l s das Bäckerhandwerk. Zwar i s t d i e r e l a t i v e P r e i s d i f f e 
renz zwischen Handwerks- und Discounterware b e i Fleischwaren längst 
n i c h t so groß wie b e i e i n i g e n Backwaren, z.B. Brötchen, doch i s t 
der A n t e i l von Fl e i s c h p r o d u k t e n am "Warenkorb" v i e l höher, so daß 
s i c h eine Bevorzugung t e u r e r e r Handwerksprodukte im E t a t der Ver
braucher e r h e b l i c h stärker niederschlägt a l s b e i Backwaren. Damit 
i s t auch der A n r e i z , auf preisgünstigere Angebote der Verbraucher-
märkte auszuweichen, b e i diesem Produkt v i e l größer. In der gegen
wärtigen S i t u a t i o n eines für weite Konsumentenkreise sinkenden 
Realeinkommens verstärkt s i c h der Trend zum Verbrauchermarkt noch 
w e i t e r . Anders a l s b e i Backwaren g i b t es h i e r auch keinen s t a r k 
ausgeprägten F r i s c h e v o r t e i l , der T e i l e des Sortiments vor der Kon
kurrenz i n d u s t r i e l l h e r g e s t e l l t e r Ware schützt. Außerdem i s t es 
der F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e i n v i e l stärkerem Maße a l s der Backwa
r e n i n d u s t r i e gelungen, i n das Sortiment des Handwerks e i n z u d r i n 
gen: B e i Wurstwaren stammt e i n e r h e b l i c h e r T e i l der vom Handwerk 
verkauften Ware aus i n d u s t r i e l l e r H e r s t e l l u n g . 

Experten gehen davon aus, daß s i c h l a n g f r i s t i g der Markt für 
Fleischwaren p o l a r i s i e r t i n e i n Segment für hochwertige Ware, für 
die überdurchschnittliche P r e i s e gezahlt werden, und i n e i n Seg
ment der p r e i s w e r t e r e n Massenware, die von Discountern und Ver
brauchermärkten verkauft w i r d . Gefährdet s i n d danach insbesondere 
solche Handwerksbetriebe, die mit ihrem Sortiment zwischen diesen 
beiden Polen l i e g e n . 

Das Fleischerhandwerk versucht, durch eine Qualitätsstrategie, die 
die f r i s c h e r e und hochwertigere Qualität handwerklich erzeugter 
Fleischwaren h e r a u s s t e l l t , der Konkurrenz der Discounter und Ver
brauchermärkte entgegenzuwirken. Anders a l s im Bäckerhandwerk 
stößt eine solche Qualitätsstrategie b e i Fleischprodukten jedoch 
s c h n e l l an Grenzen. Dies l i e g t zum einen am höheren A n t e i l der Aus
gaben für Fleischwaren am Verbraucheretat, wodurch höhere P r e i s e 
v i e l stärker zu Buche schlagen, zum anderen daran, daß e v e n t u e l l be-
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stehende Qualitätsunterschiede zwischen i n d u s t r i e l l h e r g e s t e l l t e r 
und handwerklich g e f e r t i g t e r Fleischware vom Konsumenten aufgrund 
feh l e n d e r Sachkenntnis nur ungenügend wahrgenommen werden. Eine 
andere und von e i n e r großen Zahl der Handwerksbetriebe v e r f o l g t e • 
S t r a t e g i e l i e g t i n der Ausweitung i h r e s Produktangebots durch Her
einnahme des Gastronomiegeschäfts. Das Gastronomiegeschäft hat s i c h 
inzwischen zu einem w i c h t i g e n Standbein v i e l e r Fleischerhandwerks
b e t r i e b e e n t w i c k e l t : E i n V i e r t e l a l l e r B e t r i e b e b e t r e i b e n einen 
mehr oder weniger großen Imbiß. Andere, "neue" Angebote s i n d z.B. 
P l a t t e n - und P a r t y s e r v i c e . 

Die F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e p r o f i t i e r t a l s H a u p t z u l i e f e r e r des Han
de l s zunächst einmal vom Vormarsch der Discounter und Verbraucher
märkte, und zwar i n s o f e r n , a l s mit deren steigendem M a r k t a n t e i l 
auch verstärkt handwerkliche durch i n d u s t r i e l l h e r g e s t e l l t e Ware 
s u b s t i t u i e r t w i r d . Probleme erwachsen der I n d u s t r i e mit dem Vor
dringen der Discounter aber dadurch, daß den H e r s t e l l e r n nun n i c h t 
mehr eine V i e l z a h l k l e i n e r Nachfrager gegenübersteht, sondern d i e 
Nachfragemacht großer Handelsketten. Die P o s i t i o n des Handels w i r d 
noch dadurch gestärkt, daß d i e F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e i n F o r t s c h r e i 
bung der b i s vor kurzem steigenden Verbrauchsentwicklung massive 
Überkapazitäten aufgebaut hat. So hat s i c h ,ebenso wie für d i e Back
wa r e n i n d u s t r i e auch für d i e F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e der Absatzmarkt 
zu einem Käufermarkt e n t w i c k e l t . Es h e r r s c h t e i n ruinöser Wettbe
werb; auskömmliche P r e i s e s i n d immer schwerer zu e r z i e l e n . Auch 
di e Lieferbedingungen des^Handels verschärfen s i c h l a u f e n d , z.B. 
werden d i e H e r s t e l l e r zunehmend gezwungen, überlagerte Ware kosten
l o s auszutauschen. 

Nach einem A n s t i e g der B e t r i e b s z a h l b i s i n d i e 70er Jahre i s t 
s e i t 19 80 e i n d e u t l i c h e r Rückgang der Bet r i e b e und Beschäftigten 
i n der F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e zu beobachten. Der Verdrängungswett
bewerb hat a l s o auch h i e r zu einem 3 e t r i e b s s t e r b e n geführt, das 
von einem Konzentrationsprozeß b e g l e i t e t w i r d . E i n i g e k l e i n e r e 
I n d u s t r i e b e t r i e b e versuchen i n d i e s e r S i t u a t i o n , s i c h mit einem 
hochwertigen Warensortiment im engen Marktsegment der q u a l i t a 
t i v hochwertigen Fleischwaren zu behaupten, da dies von der Ex
pansion der Discountermärkte noch r e l a t i v wenig b e t r o f f e n i s t . 
Andere Be t r i e b e versuchen, i h r e Auslastung durch d i e Akzep-
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tierung von Aufträgen mit nicht-kostendeckenden P r e i s e n zu ver
bessern, meistens i n der Hoffnung, diese S t r a t e g i e so lange 
durchhalten zu können, b i s eine Bereinigung des Marktes wieder 
kostendeckende P r e i s e ermöglicht. 

2.2.5 Holzverarbeitung 

In den 60er b i s Anfang der 70er Jahre h a t t e die h o l z v e r a r b e i t e n 
de I n d u s t r i e und darunter insbesondere die Möbelindustrie eine 
ausgesprochene Branchenkonjunktur mit hohen Wachstumsraten und 
e i n e r Aufstockung der Beschäftigtenzahlen zu verzeichnen. I n 
d i e s e r Expansionsphase v o l l z o g s i c h auch die endgültige Indu
s t r i a l i s i e r u n g der Branche: Durch R a t i o n a l i s i e r u n g und Ausweitung 
der Fertigungsanlagen i n Richtung e i n e r d u r c h o r g a n i s i e r t e n Groß
s e r i e n f e r t i g u n g wuchsen v i e l e B e t r i e b e endgültig aus dem T i s c h 
lerhandwerk heraus. Die Expansionsphase endete mit dem e r s t e n 
großen Umsatzeinbruch im'Zuge der Rezession von 7U/75, i n dessen 
Folge die Beschäftigtenzahlen erstmals d r a s t i s c h r e d u z i e r t wur
den. Nach einzelnen umsatzstarken Jahren b e f i n d e t s i c h die Mö
b e l i n d u s t r i e etwa s e i t 1981 i n e i n e r A b s a t z k r i s e , die neben kon
junkturellen auch s t r u k t u r e l l e Ursachen h a t . 

So i s t , nachdem der E r s t a u s s t a t t u n g s b e d a r f der N a c h k r i e g s z e i t 
und zum T e i l auch der q u a l i t a t i v a n s p r u c h s v o l l e r e Z w e i t a u s s t a t -
tungsbedarf weitgehend gedeckt s i n d , von e i n e r Marktsättigung 
auszugehen. Auch der Rückgang der Bautätigkeit w i r k t s i c h nega
t i v auf die Möbelnachfrage aus. Bei insgesamt rückläufigen Mas
seneinkommen gerät die Möbelnachfrage außerdem zunehmend i n Kon
kurrenz zu anderen l a n g l e b i g e n Konsumgütern wie z.B. dem Auto 
oder auch dem Freizeitkonsum. Experten rechnen auch i n naher Zu
kun f t n i c h t mit einem nennenswerten Wiederanstieg der Möbelnach
frage . 

Der insgesamt sinkenden Nachfrage stehen i n den Expansionsjahren 
aufgebaute Überkapazitäten gegenüber, die zudem vorra n g i g auf 
den Produktionstyp der Massenfertigung a u s g e r i c h t e t s i n d und 
damit den veränderten Bedingungen auf dem Absatzmarkt der Bran
che n i c h t mehr entsprechen. 
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Insbesondere d i e auf Einfachmöbel s p e z i a l i s i e r t e n B e t r i e b e , z.B. 
v i e l e T i s c h - oder S t u h l h e r s t e l l e r , s i n d außerdem von B i l l i g i m p o r 
t e n aus dem Ausland b e t r o f f e n . Eine Preiskonkurrenz mit diesen 
B i l l i g i m p o r t e n - zum T e i l betragen d i e P r e i s d i f f e r e n z e n mehr a l s 
50 % - i s t für die einheimischen H e r s t e l l e r kaum möglich, da der 
Pr e i s v o r s p r u n g der Importware meist n i c h t auf Produktivitäts
oder Qualitätsvorsprüngen, sondern auf L o h n - ) K o s t e n v o r t e i l e n , 
o f t auch auf "Dumping" beruht. 

Die Überkapazitäten der H e r s t e l l e r und die Angebote der B i l l i g i m 
porteure stärken die Nachfragemacht der großen Einkaufsverbände 
des Möbelhandels, die die Hauptabnehmer der Möbelindustrie dar
s t e l l e n . Diese versuchen, d e n Umsatzrückgang im Möbelhandel über 
verstärkten P r e i s d r u c k auf die H e r s t e l l e r zu kompensieren. 

Die S t r u k t u r k r i s e der Möbelindustrie führte s e i t 19 80 zu einem 
d r a s t i s c h e n Beschäftigungsabbau und einem B e t r i e b s s t e r b e n i n 
der Branche. Analog dazu hat s i c h d i e Zahl der A r b e i t s l o s e n i n 
d i e s e r Branche dramatisch erhöht. 

G l e i c h z e i t i g mit e i n e r Verschärfung des Wettbewerbs s i e h t s i c h 
die Möbelindustrie auf i h r e n Absatzmärkten grundlegend veränder
ten Nachfragetrends gegenüber. Etwa s e i t M i t t e der 70er Jahre 
geht d i e Nachfrage verstärkt h i n zu i n d i v i d u e l l g e s t a l t b a r e n 
Möbeln. S t a t t einem Standardmodell muß der H e r s t e l l e r j e t z t eine 
V i e l z a h l von Varianten eines Modells b i s h i n zu i n d i v i d u e l l kom
b i n i e r b a r e n Systemangeboten b e r e i t s t e l l e n . Überdies hat der For
menreichtum b e i Möbeln zugenommen,und die Formen s i n d k o m p l i z i e r 
t e r geworden. Möbel haben s i c h außerdem zu einem Modeprodukt ent
w i c k e l t , dessen äußere Form den raschen Veränderungen von Mode
trends u n t e r l i e g t . 

Für die H e r s t e l l e r schlagen s i c h d iese veränderten Nachfragetrends 
a l s erhöhte Anforderungen an d i e Flexibilität i h r e r F e r t i g u n g n i e 
der. Die von v i e l e n B etrieben i n der Expansionsphase aufgebauten 
s t a r r e n Fertigungsstraßen werden d i e s e r Anforderung n i c h t gerecht. 
Sinkende Seriengrößen bzw. kommissionsweise, d.h. auf den e i n z e l 
nen Kundenauftrag bezogene F e r t i g u n g verlangen vor a l l e n Dingen 
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eine Reduktion der k o s t e n i n t e n s i v e n Rüstzeiten. Technische Lösun
gen dieser Probleme b i e t e t vor allem die M i k r o e l e k t r o n i k , die ge
genwärtig mit NC-gesteuerten Holzverarbeitungsmaschinen verstärkt 
i n die Branche e i n d r i n g t . 

In bezug auf das Produktangebot i s t die Möbelindustrie eine i n 
s i c h s t a r k s p e z i a l i s i e r t e Branche. S p e z i a l i s i e r u n g e n g i b t es e i n 
mal auf bestimmte Möbelgruppen, auf bestimmte Qualitäts- und 
Preissegmente und auf bestimmte Geschmacksbereiche. S p e z i a l i s i e 
rungen g i b t es auch b e i den Z u l i e f e r e r n von Vorprodukten. 

Nachfragerückgängen und verschärften Wettbewerbsbedingungen s i e h t 
s i c h auch'.\das h o l z v e r a r b e i t e n d e Handwerk gegenüber. Nachdem das 
Tischlerhandwerk b i s 19 80 einen s t e t i g e n , nur durch l e i c h t 
r e z e s s i o n s b e d i n g t e Rückgänge unterbrochenen Aufwärts
tr e n d s e i n e r Umsätze zu verzeichnen gehabt h a t t e , kam es 1981 zu 
einem stärkeren Umsatzeinbruch. Seitdem s c h r e i b t das T i s c h l e r 
handwerk negative Umsatzzahlen. Neben e i n e r konjunkturabhängigen 
Nachfragesättigung i s t das Tischlerhandwerk ganz besonders s t a r k 
vom Rückgang der Bautätigkeit b e t r o f f e n . So s i n d 80 % der T i s c h 
l e r b e t r i e b e i n i r g e n d e i n e r Form im Innenausbau tätig. Darüber 
hinaus hat auch das Tischlerhandwerk i n Z e i t e n hoher Wachstums
r a t e n große Summen i n Maschinen und Gebäude i n v e s t i e r t , so daß 
gegenwärtig b e i rückläufiger Nachfrage nach T i s c h l e r e i p r o d u k t e n 
Kapazitätsüberhänge bestehen. Große Überkapazitäten g i b t es b e i 
s p i e l s w e i s e i n T e i l b e r e i c h e n wie der F e n s t e r f e r t i g u n g , zumal 
h i e r durch neue Technologien hohe Produktivitätsfortschritte e r 
z i e l t worden s i n d . 

Experten erwarten, daß s i c h - j e d e n f a l l s i n e i n i g e n Marktberei
chen - die Konkurrenz zwischen Handwerk und I n d u s t r i e i n d i e s e r 
Branche i n Zukunft verstärken w i r d . Schon i n den vergangenen Jah
ren h a t t e das Tischlerhandwerk e i n star k e s E i n d r i n g e n der indu
s t r i e l l e n Konkurrenz i n seine t r a d i t i o n e l l e n A r b e i t s f e l d e r h i n 
nehmen müssen und auch e i n i g e n i c h t unbedeutende Marktbereiche 
an die i n d u s t r i e l l e Konkurrenz, z.B. die B a u t e i l e i n d u s t r i e , ver
l o r e n . 
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Auch der handwerkliche Zweig der H o l z v e r a r b e i t u n g i s t außerdem 
von den veränderten Marktanforderungen auf dem Möbelsektor be
t r o f f e n . E i n e r s e i t s kommt der Nachfragetrend nach i n d i v i d u e l l ge
s t a l t e t e n und q u a l i t a t i v hochwertigen Produkten dem Handwerk ent
gegen. A n d e r e r s e i t s erwächst ihm zunehmende Konkurrenz aus der 
I n d u s t r i e , denn d ie neuen Technologien erlauben es Handwerkliches" 
i n d u s t r i e l l zu f e r t i g e n und machen es der I n d u s t r i e möglich, e i n 
i n d i v i d u e l l e s , f l e x i b l e s Leistungsangebot unter Berücksichtigung 
von Sonderwünschen der Kunden anzubieten. So erwarten Experten, 
daß die I n d u s t r i e , haben s i c h die B e t r i e b e e r s t einmal auf die 
f l e x i b l e n F ertigungstechniken e i n g e s t e l l t , zunehmend versuchen 
w i r d , i n Marktbereiche des Handwerks ei n z u d r i n g e n . Inwieweit s i e 
h i e r e r f o l g r e i c h s e i n w i r d , w i r d davon abhängen, inwieweit es i h r 
g e l i n g t , d i e Kosten i n d i v i d u e l l e r I n d u s t r i e f e r t i g u n g soweit zu 
r e d u z i e r e n , daß s i e den K o s t e n v o r t e i l des Handwerks, der aus der 
Direktvermarktung r e s u l t i e r t , a u s g l e i c h e n kann. 

Die s c h w i e r i g e r gewordene S i t u a t i o n des Tischlerhandwerks z e i g t 
s i c h nicht z u l e t z t daran, daß s e i t 19 81 auch die Beschäftigtenzah
l e n i n diesem Handwerk zurückgehen. Die Zahl der Be t r i e b e s i n k t 
e b e n f a l l s s e i t Jahren, was aber zum T e i l auch auf das Verschwin
den der sog. A l l e i n m e i s t e r b e t r i e b e zurückzuführen i s t . G l e i c h z e i t i g 
i s t i n den l e t z t e n Jahren e i n Trend zur Betriebsvergrößerung um 
d u r c h s c h n i t t l i c h einen Beschäftigten f e s t z u s t e l l e n . Die durch
s c h n i t t l i c h e Betriebsgröße i n diesem Handwerk l i e g t z.Zt. b e i 
6,8 Beschäftigten. 

Für die I n d u s t r i e b e t r i e b e der Branche besteht das z e n t r a l e Anpas
su n g s e r f o r d e r n i s z.Zt. d a r i n , die auf Großserienfertigung abge
s t e l l t e n F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n auf die M a r k t e r f o r d e r n i s s e nach F l e 
xibilität und Individualität umzustellen. In u n t e r s c h i e d l i c h e m Um
fang sehen s i c h inzwischen a l l e H e r s t e l l e r gezwungen, i h r S o r t i 
ment durch das Angebot von Variationsmöglichkeiten zu vervielfäl
t i g e n . Die Lösung der damit verbundenen Umstellungsprobleme l i e g t 
einmal im technischen B e r e i c h , und zwar i n der Einführung f l e x i b 
l e r , NC-gesteuerter F e r t i g u n g s t e c h n o l o g i e n . Der Endpunkt der da
mit e i n g e l e i t e t e n technischen Entwicklung l i e g t im Zusammenwach
sen der EDV im a d m i n i s t r a t i v e n Bereich ( i n A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , 
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A u f t r a g s b e a r b e i t u n g , Lagerverwaltung e t c . ) mit den NC-gesteuer-
ten Fertigungsanlagen. Eine andere insbesondere von e i n i g e n Groß
b e t r i e b e n der Küchenmöbelherstellung gewählte Lösung des Umstel
lungsproblems l i e g t d a r i n , die gestiegenen Flexibilitätsanforde
rungen über eine Auslagerung von Produktbereichen auf - i n der Re
g e l k l e i n e - Z u l i e f e r b e t r i e b e abzuwälzen, die dann die Fertigung 
der i n d i v i d u e l l e n P r o d u k t t e i l e und der Sonderanfertigungen über
nehmen. Im Zuliefergeschäft l i e g t daher für die f l e x i b l e n K l e i n 
b e t r i e b e der Branche gegenwärtig eine neue Marktchance. 

Angesichts des enorm angestiegenen P r e i s drucks des Handels w i r d 
aber auch für die I n d u s t r i e b e t r i e b e die Reduktion der Ferti g u n g s 
kosten immer w i c h t i g e r . R a t i o n a l i s i e r u n g e r f o l g t dabei sowohl 
durch a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen a l s auch durch d i e Einfüh
rung der neuen NC-Technologien. 

2.3 Entwicklung der Betriebsgrößen i n den einbezogenen Branchen: 
P o l a r i s i e r u n g oder Konzentration? . 

Zu welchen Veränderungen h i n s i c h t l i c h der Größe der B e t r i e b e hat 
nun die w i r t s c h a f t l i c h e Entwicklung i n den e i n z e l n e n Branchen ge
führt? 

H i e r i s t zunächst einschränkend anzumerken, daß s i c h die Probleme 
der Datenlage, die s i c h schon auf der Makroebene s t e l l t e n , natür
l i c h auf Branchenebene w i e d e r f i n d e n . So g i b t es auch h i e r Daten 
für den Gesamtbereich nur b i s 19 70. Auch für die Sektoren Hand
werk bzw. I n d u s t r i e für s i c h genommen g i b t es keine aussagefähi
gen Daten-: Die Handwerksberichterstattung erfaßt n i c h t die Ver
t e i l u n g der Handwerksbetriebe nach Betriebsgröße, die I n d u s t r i e 
b e r i c h t e r s t a t t u n g enthält auch Handwerksbetriebe. 

B e t r a c h t e t man die Größenentwicklung der Arbeitsstättenstruktur 
zwischen 1961 und 19 70 ( v g l . Tab. 20), so z e i g t s i c h i n den e i n 
bezogenen Branchen eine sehr u n t e r s c h i e d l i c h e B i l a n z der Größenver
änderung während der 60er Jahre. So hat die i n der S t a h l - und 
L e i c h t m e t a l l b a u i n d u s t r i e e r f o l g t e Zunahme der B e t r i e b e i n diesem 
Zeitraum hauptsächlich i n der k l e i n s t e n Größenklasse, den A r b e i t s -
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Stätten mit einem b i s neun Beschäftigten und denen mit zehn b i s 
49 Beschäftigten, stat t g e f u n d e n . Die Expansion d i e s e r Branche 
ging a l s o i n e r s t e r L i n i e i n Form der Gründung k l e i n e r Handwerks- j 
und I n d u s t r i e b e t r i e b e v o n s t a t t e n . Im W i r t s c h a f t s z w e i g Kfz-Repara-
t u r dagegen i s t i n diesem Zeitraum der A n t e i l der K l e i n s t b e t r i e b e 
mit einem b i s neun Beschäftigten s t a r k rückläufig gewesen, dagegen 
haben d i e Arbeitsstätten i n den nächstfolgenden Größenklassen mit 
zehn b i s 49 und mit 50 b i s 99.Beschäftigten einen s t a r k e n Zuwachs er 
fahr e n , eine Entwicklung, die auf e i n e r h e b l i c h e s Größenwachstum 
v i e l e r Handwerksbetriebe dieses Gewerbes i n den 60er Jahren h i n 
deutet. I n den beiden Nahrungsmittelbranchen haben hauptsächlich 
die Arbeitsstätten mit weniger a l s zehn Beschäftigten abgenommen. 
H i e r i n s p i e g e l t s i c h d i e im Gesamthandwerk zu beobachtende Tendenz 
eines Rückgangs des Betriebsbestandes, der zum großen T e i l auf 
das Verschwinden der A l l e i n m e i s t e r - B e t r i e b e zurückzuführen i s t . 
Die s t a r k e Zunahme der " M i t t e l b e t r i e b e " d i e s e r Branchen, der Arbeitsstätten mit zwischen 50 und 200.Beschäftigten, z e i g t d i e E n t s t e 
hung und das Wachstum der i n d u s t r i e l l e n Zweige der Nahrungsmittelherstellung an, die etwa i n diesen Zeitraum f i e l . I n der Holzver
a r b e i t u n g i s t , neben dem durch die Entwicklung im Handwerk beding
ten Rückgang der K l e i n s t b e t r i e b e , insbesondere die Zahl der Groß
b e t r i e b e der Branche mit mehr a l s 200 Beschäftigten s t a r k ange
s t i e g e n . 

Darüber, welche Bewegungen s i c h im e i n z e l n e n h i n t e r diesen Verän
derungen der Arbeitsstättenstruktur verbergen, können aus den z u r 
Verfügung stehenden Daten keine Informationen abgelesen werden, da 
es s i c h um r e i n e Bestanddaten h a n d e l t . Es s o l l e n daher im f o l g e n 
den e i n i g e eher i n h a l t l i c h e Entwicklungstrends benannt werden, d i e 
i n den einbezogenen Branchen zu Verschiebungen im Betriebsgrößen
ge füge geführt haben und auch i n jüngster Z e i t noch führen: 

- Kennzeichen e i n i g e r der einbezogenen k l e i n b e t r i e b l i c h e n Branchen 
i s t es, daß i n ihnen e r s t r e l a t i v spät, nämlich i n den 50er und 
60er Jahren, größere Be t r i e b e entstanden. Damals führte b e i e i n i g e n 
Gütern e i n hoher Nachhol- una E r s a t z b e d a r f zur Massenfertigung. 
T e i l w e i s e e n t w i c k e l t e s i c h überhaupt e r s t i n diesem Zeitraum e i n 
nennenswerter: i n d u s t r i e l l e r Sektor i n den b i s dahin s t a r k vor. 
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Handwerk geprägten Branchen. B e i s p i e l e für diese Entwicklung 
b i e t e n d i e i n d u s t r i e l l e F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g , i n e i n i g e n 
T e i l b e r e i c h e n auch d ie S t a h l b a u i n d u s t r i e . Auch die I n d u s t r i a l i 
s i e r u n g der Ho l z v e r a r b e i t u n g durch das Entstehen größerer Mö
b e l f a b r i k e n v o l l z o g s i c h i n d i e s e r Phase. 

In e i n i g e n der einbezogenen Handwerks zweigen verschwanden i n 
den 50er und 60er Jahren f a s t vollständig die sog. A l l e i n m e i 
s t e r - B e t r i e b e , was einen Rückgang des Betriebsbestandes i n d i e 
sen Handwerks zweigen zur Folge h a t t e und, über die Gesamtbran
che b e t r a c h t e t , für den l a n g f r i s t i g e n Trend des Verschwindens 
der K l e i n s t b e t r i e b e m i t v e r a n t w o r t l i c h war. 

In e i n i g e n Handwerkszweigen s t i e g z u g l e i c h die d u r c h s c h n i t t l i c h e 
Zahl der Beschäftigten pro B e t r i e b (z.B. Fleischerhandwerk, 
Bäckerhandwerk, Tischlerhandwerk). Es gab - grob gesehen - einen 
Trend zum mittelgroßen, ' l e i s t u n g s s t a r k e n Handwerksbetrieb mit 
zwischen fünf und 20 Beschäftigten. Im Nahrungsmittelhandwerk 
wuchsen d ie Handwerksbetriebe auch durch den F i l i a l i s i e r u n g s p r o -
zeß und den damit verbundenen Bedeutungsgewinn des p e r s o n a l i n 
t e n s i v e n Verkaufsbereichs i n höhere Betriebsgrößen h i n e i n . 

In jüngster Z e i t i s t - angesichts s i c h zum T e i l d r a s t i s c h ver
s c h l e c h t e r n d e r Beschäftigungsperspektiven i n e i n i g e n Handwerks
branchen - eine Tendenz junger M e i s t e r zu beobachten, s i c h s e l b 
ständig zu machen, so daß i n e i n i g e n Handwerkszweigen d ie Zahl 
der K l e i n s t b e t r i e b e wieder a n s t e i g t bzw. s i c h der Trend zu 
e i n e r höheren d u r c h s c h n i t t l i c h e n Zahl an Beschäftigten pro Be
t r i e b wieder umkehrt. Die Fl u c h t i n die Selbständigkeit i s t i n 
den Handwerkszweigen mit v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r e r K a p i t a l i n 
tensität am stärksten ausgeprägt. So i s t z.B. die s e i t Ende der 
70er Jahre im Schlosserhandwerk zu beobachtende steigende Zahl 
der Betriebsgründungen darauf zurückzuführen, daß der Ausrü
stungsaufwand i n diesem Gewerbe r e l a t i v g e r i n g i s t . Die neu ge
gründeten Betriebe - o f t nur E i n - b i s Zwei-Mann-Betriebe - drän
gen n i c h t s e l t e n über Dumpingpreis Strategien i n den Markt. Ihre 
K o s t e n v o r t e i l e beruhen meist auf unter dem Branchenniveau l i e 
genden Arbeitsbedingungen für Beschäftigte und mitarbeitende 
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Inhaber. Mit Entstehen d i e s e r K l e i n s t b e t r i e b e b i l d e t s i c h a l s o 
t e n d e n z i e l l e i n sog, sekundärer-Sektor i n den b e t r o f f e n e n Bran
chen heraus. 

- Auch i n den i n d u s t r i e l l e n Bereichen der untersuchten Branchen 
i s t die Entwicklung der Größenstruktur im Fluß. So stehen e i n i 
gen der einbezogenen k l e i n b e t r i e b l i c h e n I n d u s t r i e z w e i g e Abneh
mer gegenüber, die i h r e r s e i t s s t a r k k o n z e n t r i e r t s i n d . I n Pha
sen von A b s a t z k r i s e n d i e s e r Branchen - hervorgerufen durch Nach
fragesättigung und Oberkapazitäten - führt eine solche K o n s t e l 
l a t i o n zu einem unverhältnismäßig st a r k e n A n s t i e g der Nachfrage
macht d i e s e r Abnehmergruppe. Dieses führt i n den b e t r o f f e n e n 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n Branchen zu einem Verdrängungswettbewerb und 
löst dort Konzentrationsprozesse aus. B e i s p i e l e für eine solche 
Entwicklung b i e t e n gegenwärtig die Backwaren- und die F l e i s c h 
w a r e n i n d u s t r i e . 

- Dort, wo der Markt verstärkte Flexibilitätsanforderungen an die 
H e r s t e l l e r s t e l l t , ergeben s i c h jedoch zum T e i l wieder neue 
Marktchancen für K l e i n b e t r i e b e . Auch die A u s l a s t u n g s s t r a t e g i e , 
mit der e i n i g e Großbetriebe die steigenden Flexibilitätsanforde
rungen auf k l e i n e r e B e t r i e b e abwälzen, b i e t e t K l e i n b e t r i e b e n 
eine Überlebenschance i n der R o l l e des Z u l i e f e r e r s . Eine derar
t i g e Entwicklung z e i g t s i c h gegenwärtig i n T e i l b e r e i c h e n der 
Möbelindustrie. 

Die angeführten bra n c h e n s p e z i f i s c h e n Trends z e i g e n , daß e i n h e i t l i c h e 
Tendenzen,.etwa i n . Richtung von Kon z e n t r a t i o n oder P o l a r i s i e r u n g über 
den gesamten l a n g f r i s t i g e n Zeitraum hinweg, s i e h t auszumachen s i n d , 
sondern daß es gerade i n Abhängigkeit von w i r t s c h a f t l i c h e n Bedin
gungen und Strukturveränderungen auf den Absatzmärkten der Bran
chen immer wieder zu Trendbrüchen und Trendwenden kommt. 
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B. Arbeitskräfteprobleme i n K l e i n b e t r i e b e n 

I . Die Kategorie Arbeitskräfteprobleme a l s Untersuchungsgegen 
stand und -instrument 

Der Aufgabe, "für den k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor c h a r a k t e r i s t i 
sche Arbeitskräfteprobleme, d i e i n einem nachweisbaren Zusammen
hang mit b e t r i e b l i c h e n Arbeitsbedingungen stehen, h e r a u s z u a r b e i 
ten und zu i n v e n t a r i s i e r e n " , wurde schon im P r o j e k t v o r s c h l a g zur 
Studie (ISF ( P r o j e k t v o r s c h l a g ) 1982, S. 9) z e n t r a l e Bedeutung b e i 
gemessen. Arbeitskräfteprobleme s o l l t e n e i n wi c h t i g e s Moment der 
Typ i s i e r u n g von K l e i n b e t r i e b e n mit u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t s b e 
dingungen d a r s t e l l e n und damit einen Ausgangspunkt zur Herausar
beitung von Möglichkeiten zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen 
l i e f e r n . D.h., daß d i e S t r u k t u r i e r u n g der Arbeitskräfteprobleme 
entlang c h a r a k t e r i s t i s c h e n K o n s t e l l a t i o n e n e r f o l g t , wobei dieses 
Konzept e x p l i z i t d i e Frage o f f e n h i e l t , ob tatsächlich w i c h t i g e 
Problemkombinationen t y p i s c h e r w e i s e j e w e i l s für bestimmte Bran
chen c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d oder aber, ob s i e eher i n auch quer zu 
Branchengrenzen liegenden Gruppierungen a u f t r e t e n . Die folgende 
D a r s t e l l u n g i s t daher auch primär problem- und n i c h t branchen
o r i e n t i e r t . Da aber auf der anderen S e i t e d i e Zugehörigkeit zu 
e i n e r Branche bestimmte g l e i c h a r t i g e Rahmenbedingungen mit s i c h 
b r i n g t , und vor a l l e m , w e i l auch d i e für d i e Lösung von Problemen 
und d i e Implementierung von HdA-Maßnahmen sehr w i c h t i g e n i n t e r e s 
s e n p o l i t i s c h e n Vertretungen der A r b e i t g e b e r - , o f t aber auch der 
Arbeitnehmerseite nach Branchen oder Teilbranchen o r g a n i s i e r t 
s i n d , w i r d am Ende dieses T e i l s eine Übersicht über w i c h t i g e hu-
manisierungsrelevante Rahmenbedingungen und Arbeitskräfteproble
me s t r u k t u r i e r t nach Branchen v o r g e s t e l l t . Zu berücksichtigen i s t 
d a b e i , daß im Rahmen der Vorstudie schon aufgrund i h r e r Z i e l 
setzung, zur S t r u k t u r i e r u n g des k l e i n b e t r i e b l i c h e n Bereichs i n s 
gesamt b e i z u t r a g e n , keine "Branchenanalysen" vorgenommen werden 
konnten.. Vielmehr wurde der Versuch gemacht, diesem Z i e l durch 
eine Kombination von Datenrecherchen, bezogen auf den Gesamtbe
r e i c h der K l e i n b e t r i e b e , und exemplarischen Untersuchungen i n n e r 
halb ausgewählter Branchen - n i c h t von Branchen in. i h r e r Gesamt-
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h e i t - näherzukommen. Dabei stützen wir uns auf die Ergebnisse 
von Gesprächen mit (Großbranchen-Verbandsvertretern) entspre
chenden Experten (z.B. Unternehmensberatern) sowie auf Untersu
chungen i n ca. 30 Be t r i e b e n i n den fünf einbezogenen Branchen. 

A l s Arbeitskräfteprobleme wurden dabei e i n e r s e i t s Konkretionen be
t r i e b l i c h e r Arbeitsbedingungen und -anforderungen, a n d e r e r s e i t s 
R e s t r i k t i o n e n q u a l i t a t i v e r und q u a n t i t a t i v e r L e i s t u n g s p o t e n t i a l e 
der Arbeitskräfte verstanden, soweit s i e s i c h für d i e Beschäftiger 
und/oder d ie Arbeitnehmer a l s prekär erweisen. Dabei wurde für d i e 
Probleme der Be t r i e b e mit den Arbeitskräften und für d i e Probleme 
der Arbeitnehmer im Kontext i h r e r Berufstätigkeit der gemeinsame 
Obe r b e g r i f f "Arbeitskräfteprobleme" gewählt. Dies deshalb, w e i l 
s i c h zwar die beiden Aspekte durchaus trennen l a s s e n , aus analy
t i s c h e n Gründen sogar separat b e t r a c h t e t werden müssen, auf der 
anderen S e i t e aber s t r u k t u r e l l e Gemeinsamkeiten und c h a r a k t e r i s t i -
sche Wechselbeziehungen zwischen diesen Problemlagen b e i d e r S e i t e n 
v o r l i e g e n , d i e es angezeigt erscheinen l a s s e n , an einem gemeinsa
men Obe r b e g r i f f f e s t z u h a l t e n . 

Unterschieden w i r d a l s o zwischen b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteproble
men , wobei i n d i e s e r P e r s p e k t i v e d i e "Probleme der Rek r u t i e r u n g , 
der Q u a l i f i z i e r u n g sowie der k u r z f r i s t i g e n L e i s t u n g s - und l a n g f r i 
s t i g e n Entwicklungs- und V e r b l e i b s m o t i v i e r u n g von Arbeitskräften 
im M i t t e l p u n k t " (ebd., S. 9) stehen, und Arbeitnehmerproblemen, 
wobei d i e Betrachtung " i n der P e r s p e k t i v e der l a n g f r i s t i g e n Erhaltung und Entwicklung der A r b e i t s k r a f t und des q u a l i t a t i v e n 
Leistungsvermögens, insbesondere der Q u a l i f i k a t i o n des A r b e i t 
nehmers" (ebd.), e r f o l g e n s o l l t e . 

1. B e g r i f f l i c h e Abgrenzung von Arbeitnehmerproblemen 

Im Rahmen unserer Untersuchung konnten nur solche Probleme the
m a t i s i e r t werden, d i e aus e i n e r tatsächlich ausgeübten A r b e i t s -
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•tätigkeit r e s u l t i e r e n . Präziser wäre daher, von (lohn-)arbeitsbezogenen Arbeitnehmerproblemen zu sprechen. Für d i e A r b e i t s 
kräfte, d i e einen A r b e i t s p l a t z gefunden haben, können eine 
V i e l z a h l von Bedingungen und Voraussetzungen, wenn s i e n i c h t 
oder unzulänglich erfüllt s i n d , zu Arbeitnehmerproblemen führen. 
Zu nennen s i n d h i e r zunächst d i e Entlohnung und d i e physischen 
und psychischen Anforderungen, d i e i n Zusammenhang mit bzw. a l s 
Folge der A r b e i t a u f t r e t e n . F e s t z u h a l t e n i s t aber auch, daß be
stimmte K o n s t e l l a t i o n e n etwa b e i Entlohnung oder A r b e i t s p l a t z 
anforderungen keineswegs notwendig entsprechende Arbeitnehmerprobleme produzieren. E s - g i b t vielmehr eine Reihe i n t e r m i t t i e r e n d e r 
Faktoren, d i e Arbeitnehmerprobleme i n i h r e r Bedeutung verschär
fen oder m i l d e r n , im G r e n z f a l l sogar verhindern können, daß s i e 
überhaupt akut werden. 

Arbeitnehmerprobleme r e s u l t i e r e n dann aus der Entlohnung, wenn 
Arbeitnehmer n i c h t i n der Lage s i n d , für s i c h und d i e von ihnen 
abhängigen F a m i l i e n m i t g l i e d e r einen s o z i o k u l t u r e l l a l s angemes
sen d e f i n i e r t e n Lebensstandard zu b e s t r e i t e n . 

Es l i e g t auf der Hand, daß w i r h i e r z u keine o b j e k t i v i e r b a r e n 
Größen (etwa bestimmte Geldeinkommen) d e f i n i e r e n können, sondern 
auf d i e Selbsteinschätzung der Einkommenssituation durch d i e 
Betroffenen angewiesen s i n d . L e t z t e r e hängt natürlich außer von 
der absoluten Einkommenshöhe wiederum von e i n e r V i e l z a h l i n d i v i 
d u e l l s i c h auswirkender Faktoren ab. 

Re i c h t d i e Entlohnung zur vollständigen Reproduktion n i c h t aus, 
so kann d ie Notwendigkeit des Zuerwerbs außerhalb der e i g e n t l i 
chen Berufstätigkeit entstehen mit längerfristigen Folgen durch 

1) Das Arbeitnehmerproblem s c h l e c h t h i n i s t natürlich zunächst 
der Verkauf der A r b e i t s k r a f t zu Bedingungen, d i e eine (im 
umfassenden Sinne) angemessene Reproduktion der A r b e i t s 
k r a f t ermöglichen. G e l i n g t es n i q h t , einen A r b e i t s p l a t z zu 
f i n d e n , können auch a l l e "sekundären" Arbeitnehmerprobleme, 
d i e mit der Berufstätigkeit s e l b s t zusammenhängen, s i c h n i c h t 
a k t u a l i s i e r e n . 
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d i e damit einhergehende Überbelastung. Weiter kann s i c h daraus 
e i n Zwang ergeben, e i g e n t l i c h n i c h t g e w o l l t e Mehrarbeit zu l e i 
s t e n , mit der möglichen Folge übermäßigen Verschleißes der Ar
b e i t s k r a f t . Schließlich kann der V e r z i c h t auf zur dauerhaften 
Er h a l t u n g der Arbeitsfähigkeit notwendige Aktivitäten wie Url a u b , 
W e i t e r b i l d u n g , aber auch d i e Einschränkung der Ausbildung von ab
hängigen . Familienangehörigen, erzwungen werden. 

Probleme aufgrund von Anforderungen des A r b e i t s p l a t z e s s i n d zu 
erwarten, wenn Belastungen p h y s i s c h e r oder p s y c h i s c h e r A r t auf
t r e t e n , d i e zumindest längerfristig zu e i n e r Beeinträchtigung von 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit führen. Zu nennen s i n d an s o l 
chen Belastungen o b j e k t i v e r A r t : physische Belastungsanforderun
gen (körperliche Schwerarbeit, Zwangshaltung), psychische B e l a 
stungsanforderungen (Monotonie, Konzentrationsanforderungen, 
Z e i t d r u c k , A k k o r d a r b e i t ) , Umgebungsbelastungen (Lärm, Belastungen 
durch Dämpfe, Gase, Stäube, gesundheitsschädliche A r b e i t s s t o f f e , 
k l i m a t i s c h e Bedingungen). 

Wie s i c h d i e Höhe des Lohneinkommens und o b j e k t i v i e r b a r e B e l a 
s t ungsfaktoren tatsächlich auswirken, d.h. ob und inw i e w e i t s i e 
zu s u b j e k t i v e n Beanspruchungen führen (und damit t e n d e n z i e l l zu 
Arbeitnehmerproblemen werden), hängt vom Umfeld, i n das s i e e i n 
g e bettet s i n d , und der A r t der Bewältigung ab. 

Zu den Voraussetzungen des Umschlagens von Bedingungen der A r 
b e i t i n Arbeitnehmerprobleme gehören unter anderem d i e physische 
und psychische Verfassung der A r b e i t s k r a f t (d.h. d i e gesamte 
vorausgegangene b e r u f l i c h e und vor- und außerberufliche S o z i a l i 
s a t i o n ) ebenso wie a n d e r e r s e i t s d i e Verfügbarkeit kompensatori
scher s o z i a l e r Zusammenhänge im und außerhalb des B e t r i e b s . Für 
das Umschlagen von Belastungen i n Beanspruchungen i s t a l s o ne
ben den b e t r i e b l i c h e n S o z i a l s t r u k t u r e n im weites t e n Sinne -
Dabrowski und andere sprechen h i e r von " S o z i a l v e r f a s s u n g " -
das gesamte korrespondierende Umfeld der Berufstätigkeit von Be
deutung. Neben der familiären und g e s e l l s c h a f t l i c h e n P o s i t i o n 
s p i e l t auch d i e eigene Wahrnehmung des Status auf dem A r b e i t s -
markt und der Beschäftigungssicherheit eine R o l l e . Ebenso s i n d 
d i e Lage und der Umfang der A r b e i t s z e i t von Bedeutung - na
türlich wieder i n Abhängigkeit von j e persönlichen Voraussetzun
gen. 

Ob bzw. i n welchem Umfang bestimmte Belastungen für eine A r b e i t s 
k r a f t zum Problem werden, hängt auch sehr davon ab, ob s i e T e i l 
e i n e r insgesamt v i e l s e i t i g e n und, bezogen auf d i e vorhandene Qua
l i f i k a t i o n , angemessenen Tätigkeit s i n d oder ob der A r b e i t s p l a t z 
keine oder nur geringe Möglichkeiten zum E i n s a t z der f a c h l i c h e n 
Kompetenzen b i e t e t . Umgekehrt werden von einem A r b e i t s p l a t z aus-
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gehende Beanspruchungen, d i e für einen hierfür aus g e b i l d e t e n Ar
beitnehmer a l s akzeptabel g e l t e n können, unter Umständen für eine 
andere A r b e i t s k r a f t zu einem massiven Problem, dann nämlich, wenn 
s i e s i c h ständig überfordert s i e h t - etwa durch d i e Gefahr, mit 
S i t u a t i o n e n k o n f r o n t i e r t zu werden, für deren adäquate Bewälti
gung s i e n i c h t h i n r e i c h e n d q u a l i f i z i e r t i s t . Das heißt, daß auch 
der q u a l i f i k a t i o n s g e r e c h t e E i n s a t z bzw. die H e r s t e l l u n g e i n e r 
e i nsatzgerechten Q u a l i f i k a t i o n von besonderer Bedeutung s i n d . I n 
welchem Umfang schließlich Beanspruchungen der genannten A r t aber 
überhaupt r e a l i s i e r t bzw. gegebenenfalls dann t h e m a t i s i e r t , e r s t 
recht aber zum Anlaß für Aktivitäten der Arbeitskräfte werden, 
hängt wiederum ganz entscheidend von der Arb e i t s m a r k t l a g e ab. 

Es war h i e r nur anzudeuten, aufgrund welch hoch komplexer, o f t im 
einz e l n e n kaum zu re k o n s t r u i e r e n d e r Wirkungszusammenhänge A r b e i t 
nehmerprobleme entstehen können. Natürlich war es n i c h t möglich, 
j e w e i l s eine umfassende Verortung der vorgefundenen Problemlagen 
vorzulegen. Wir s i n d vielmehr darauf verwiesen, basierend auf 
Schilderungen der befragten Arbeitskräfte und ergänzt durch E i n 
schätzungen aus Expertengesprächen una unsere eigene b e t r i e b l i c h e 
Anschauung,die K r i s t a l l i s a t i o n s p u n k t e einschlägiger Problemlagen 
zu f o r m u l i e r e n . Dabei wurde versucht, möglichst t y p i s c h e K o n s t e l 
l a t i o n e n - d.h. i n der Regel s o l c h e , d i e ganze Belegschaften oder 
Arbeitskräftegruppen b e t r e f f e n - zu i d e n t i f i z i e r e n . Für deren Er
klärung wurden soweit a l s möglich auch c h a r a k t e r i s t i s c h e S t r u k t u 
ren vor a l l e m aus dem b e t r i e b l i c h e n s o z i a l e n Umfeld mit herange
zogen. 

A l s betriebsbezogene Arbeitnehmerprobleme verstehen w i r demnach 
mit abhängiger A r b e i t zusammenhängende, prekäre und t e n d e n z i e l l 
verbesserungsbedürftige und' -fähige Momente, die eine angemessene 
und vollständige Reproduktion der A r b e i t s k r a f t gefährden bzw. a l s 
solche Gefährdung wahrgenommen werden. 

2. Zur Bestimmung b e t r i e b l i c h e r Arbeitskräfteprobleme 

Konnte a l s primäres Arbeitnehmerproblem das Finden eines A r b e i t s 
p l a t z e s angesehen werden, so g i l t für die b e t r i e b l i c h e S e i t e -
j e d e n f a l l s solange es völlig "mannlose" Produktion bzw. 
D i e n s t l e i s t u n g e n n i c h t g i b t -, daß i h r Primärproblem d a r i n be
s t e h t , i n hinreichendem Umfang geeignete und d i s p o n i b l e A r b e i t s 
kräfte zu f i n d e n . Das zweite Problem besteht dann d a r i n , die Ar
b e i t s k r a f t zu Konditionen zu r e k r u t i e r e n , die unter den gegebenen 
Bedingungen auf den Absatz- und Faktormärkten eine r e n t a b l e Pro
duktion bzw. D i e n s t l e i s t u n g erlauben. Unter m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n 
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Wettbewerbsvoraussetzungen geht es aber n i c h t nur darum, das Pro
blem überhaupt zu lösen, sondern d i e Problemlösung zu o p t i m i e r e n . 

W i c h t i g i s t i n diesem Zusammenhang auch, daß es zwischen den ge
nannten Problemdimensionen o f t n i c h t unerhebliche Elastizitäten 
bzw. Flexibilitäten g i b t . So hat der B e t r i e b häufig p r i n z i p i e l l 
d i e Option, die g l e i c h e Produktion entweder mit weniger q u a l i f i 
z i e r t e n und i n der Regel s c h l e c h t e r b e z a hlten Arbeitskräften ab
zuwickeln oder mit höher q u a l i f i z i e r t e n , meist aber auch t e u r e r e n 
Beschäftigten. Dabei w i r d man für die e r s t e V a r i a n t e t e n d e n z i e l l 
mehr Arbeitsvolumen und/oder aufwendigere Produktionsanlagen e i n 
setzen müssen. Entwicklungen i n Richtung umfangreicheren E i n s a t 
zes u n q u a l i f i z i e r t e r e r Arbeitskräfte werden begünstigt, wenn qua
l i f i z i e r t e A r b e i t nur zu überproportional hohen Löhnen oder t e n 
d e n z i e l l überhaupt n i c h t zur Verfügung s t e h t . Es l i e g t auf der 
Hand,, daß der Wechsel zwischen solchen A l t e r n a t i v e n i n der R e a l i 
tät noch zusätzliche Kosten, etwa e i n e r Umstellung der A r b e i t s o r 
g a n i s a t i o n oder auch der Änderung der angewandten Verfahren bzw. der 
ei n g e s e t z t e n Maschinen und M a t e r i a l i e n e r f o r d e r n kann, d.h., daß 
diese Kosten mit e i n z u k a l k u l i e r e n s i n d . 

Mit der S k i z z i e r u n g des Kalküls w o l l e n w i r keineswegs u n t e r s t e l 
l e n , daß dies tatsächlich1 e x p l i z i t auch nur i n der Mehrzahl der 
Fälle a n g e s t e l l t w i r d . 1 ) Trotzdem l i e f e r t d i e Annahme der r a t i o 
nalen Abwägung von A l t e r n a t i v e n des A r b e i t s e i n s a t z e s eine recht 
z u f r i e d e n s t e l l e n d e Erklärung für die b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfte
p o l i t i k . W i c h t i g für das Verständnis des S u b s t i t u t i o n s p r o z e s s e s 
zwischen t e u r e r e r und b i l l i g e r e r , q u a l i f i z i e r t e r e r und weniger 
q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r a f t i s t aber auch, daß b e i extremen S i 
t u a t i o n e n auf dem Arbeitsmarkt der Mechanismus n i c h t mehr funk
t i o n i e r t . 

Es kann b e i bestimmten Q u a l i f i k a t i o n e n Knappheiten eines Ausmaßes 
geben, die die V a r i a n t e , s i c h die Arbeitskräfte mit solchen Fä
h i g k e i t e n über entsprechend hohe Kosten zu beschaffen, f a k t i s c h 
ausscheiden läßt. Dann steht p r a k t i s c h nur noch die K a p i t u l a 
t i o n vor dem Problem oder die Lösung über d i e Schaffung der Vor
aussetzungen zum E i n s a t z weniger q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s k r a f t zur 
Verfügung. In den 60er und Anfang der 70er Jahre kam die Realität 
dem für bestimmte Produktionszweige mindestens r e g i o n a l sehr na
he . 

1) Natürlich s p i e l e n - wie n i c h t z u l e t z t unsere eigenen e m p i r i 
schen Erfahrungen ge z e i g t haben - eine V i e l z a h l w e i t e r e r und 
zum T e i l mindestens auf den e r s t e n B l i c k o f t kaum a b l e i t b a r e r , , 
wenn n i c h t i r r a t i o n a l wirkender Aspekte insbesondere für be
t r i e b l i c h e Personalentscheidungen eine R o l l e . Im Ergebnis än
dert das aber n i c h t s daran, daß s i c h das Erklärungsmuster zu 
e i n e r p l a u s i b l e n I n t e r p r e t a t i o n vorgefundener R e s u l t a t e e i g 
net . 

2) Die Problemlösung kann natürlich auch d a r i n bestehen, daß man 
die Q u a l i f i k a t i o n s e l b s t p r o d u z i e r t oder produzieren läßt. Wir 
können diese V a r i a n t e aber h i e r der E i n f a c h h e i t h a l b e r zur Lö
sung über den P r e i s rechnen. 
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Umgekehrt i s t es denkbar, daß der Überschuß an q u a l i f i z i e r t e r A r 
b e i t s k r a f t mindestens i n e i n i g e n Bereichen e i n d e r a r t i g e s Ausmaß 
annimmt, daß für d i e f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n gegenüber dem P r e i s 
von Jedermannsarbeit f a k t i s c h auf dem Arbeitsmarkt keine D i f f e r e n 
t i a l r e n t e mehr ge z a h l t werden muß. Dann w i r d d i e Möglichkeit für 
di e B e t r i e b e a t t r a k t i v , s i c h ( f a s t ) k o s t e n l o s e i n e , gemessen an 
den Anforderungen der a k t u e l l e n Prozesse, weit überqualifizierte 
Belegschaft zu beschaffen. L e t z t e r e s e r l e b e n w i r - wenigstens an-
satzweise - schon s e i t e i n i g e n Jahren n i c h t z u l e t z t i n bestimmten 
k l e i n b e t r i e b l i c h geprägten Bereichen. 

B e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteprobleme können t e n d e n z i e l l auch durch 
a l l e Faktoren ausgelöst werden, d i e unter bestimmten Rähmenbedin-
gungen zu Arbeitnehmerproblemen ( i n unserem Sinne) führen, wenn 
nämlich durch diese Faktoren d i e B e r e i t s c h a f t von Arbeitskräften 
s i n k t , bestimmte Arbeitsplätze zu übernehmen, und damit d ie Verfüg 
b a r k e i t von A r b e i t s k r a f t für den B e t r i e b beeinträchtigt w i r d . I n 
diesem F a l l werden entweder Maßnahmen zur Be s e i t i g u n g entsprechen
der Faktoren e r f o r d e r l i c h bzw. f a l l e n für den B e t r i e b zusätzliche 
Kosten dadurch an, daß er' versuchen muß, diese N a c h t e i l e durch zu
sätzliche G r a t i f i k a t i o n e n zu kompensieren. 

I I . Arbeitnehmerprobleme i n den untersuchten Bereichen 

Nach Klärung der untersuchungsleitenden Kategorie "Arbeitskräfte
probleme" s o l l im folgenden e i n Überblick über d i e w i c h t i g s t e n Ar
beitnehmerprobleme und b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteprobleme i n den 
untersuchten k l e i n b e t r i e b l i c h e n Branchen gegeben werden. Neben der 

1) 
I n v e n t a r i s i e r u n g der i n der Empirie vorgefundenen Problemlagen 
s o l l dabei auch der Frage nachgegangen werden, wie s i c h im k l e i n 
b e t r i e b l i c h e n Sektor d i e Entwicklung w i c h t i g e r Randbedingungen 
wie der A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n oder der Lage auf den j e w e i l i g e n Ab
satzmärkten auf d i e Entstehung und das Ausmaß von Arbeitskräfteproblemen ausgewirkt hat. 

1) Die folgende D a r s t e l l u n g i s t i n s o f e r n a l s Substrat der Ergeb
n i s s e unserer Empirie zu b e t r a c h t e n , a l s s i e s i c h auf d i e von 
uns a l s besonders c h a r a k t e r i s t i s c h und für d i e F r a g e s t e l l u n g 
des P r o j e k t s w i c h t i g erachteten Probleme k o n z e n t r i e r t . Eine 
knappe Beschreibung der Arbeitskräfteprobleme i n den einbezo
genen Branchen f i n d e t s i c h im K a p i t e l IV von T e i l B, ausführ
l i c h e r w i r d darauf i n den "Branchenheften" eingegangen ( v g l . 
dazu FN 1) auf S. 14). 
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1. S i c h e r h e i t des A r b e i t s p l a t z e s 

Da aufgrund unseres Untersuchungsdesigns nur beschäftigte A r b e i t 
nehmer i n die Studie einbezogen wurden, s t e h t d i e Problematik, 
überhaupt einen A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n , n i c h t im Vordergrund. 
C h a r a k t e r i s t i s c h i s t jedoch, daß die Gefahr, den j e t z i g e n Ar
b e i t s p l a t z zu v e r l i e r e n und damit mit der S c h w i e r i g k e i t konfron
t i e r t zu s e i n , einen neuen zu f i n d e n , m i t t l e r w e i l e von einem 
Großteil der Arbeitskräfte i n den untersuchten Bereichen a l s sehr 
r e a l angesehen w i r d und t e i l w e i s e die Qualität des dominierenden 
Arbeitskräfteproblems e r l a n g t hat. 

So machen e i n i g e der von uns untersuchten Branchen zur Z e i t 
S t r u k t u r k r i s e n durch, d i e mit Konzentrationsprozessen, B e t r i e b s 
s t i l l e g u n g e n und zum T e i l erheblichem Beschäftigungsabbau einher
gehen . 

In den Nahrungsmittelbranchen Fleischwaren- und Backwarenindu
s t r i e i s t - die S i t u a t i o n durch hohe Uberkapazitäten b e i s t a g n i e -
render Nachfrage und i n f o l g e d e s s e n verschärfter Abhängigkeit 
der überwiegend k l e i n b e t r i e b l i c h e n H e r s t e l l e r vom s t a r k konzen
t r i e r t e n E i n z e l h a n d e l gekennzeichnet. Der Verdrängungswettbewerb 
führt i n den Betrieben zu verstärkter R a t i o n a l i s i e r u n g mit s t e i 
gender Arbeitsproduktivität. Nach Expertenschätzungen i s t i n d i e 
sen Branchen auch i n Zukunft mit einem d r a s t i s c h e n "Abschmel-
zungsprozeß" b e i Betrieben und Beschäftigten zu rechnen. 

Der S t a h l - und Meta l l b a u i s t im Zuge der sc h l e c h t e n Baukonjunktur 
e b e n f a l l s i n einen w i r t s c h a f t l i c h e n Abschwung geraten, was s i c h 
i n einem Rückgang der B e t r i e b s - und Beschäftigtenzahlen n i e d e r 
schlägt. 
Die H o l z v e r a r b e i t u n g b e f i n d e t s i c h mit ihrem Hauptzweig, der Mö
b e l i n d u s t r i e , schon s e i t mehreren Jahren i n e i n e r A b s a t z k r i s e , 
die d e u t l i c h s t r u k t u r e l l e Ursachen h a t : Überkapazitäten, Nach
fragesättigung, Konkurrenz durch B i l l i g i m p o r t e und veränderte 
Nachfragetrends, d i e von Seiten der Betriebe Umstellungen i n der 
F e r t i g u n g s s t r u k t u r verlangen. Die Branche hat b e r e i t s e i n B e t r i e b s 
sterben größeren Ausmaßes h i n t e r s i c h , d i e Beschäftigtenzahl i s t 
d r a s t i s c h gesunken. Weitere Gefährdungen der Beschäftigungssicher
h e i t ergeben s i c h h i e r für die Zukunft aus dem verstärkten E i n 
dringen der NC-Technik i n die Ho l z v e r a r b e i t u n g und den damit ver
bundenen Rationalisierungsmöglichkeiten (Reduktion von Rüstzeiten 
e t c . ) . 
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B e i der Einschätzung der zukünftigen Beschäftigungssicherheit i n 
diesen Branchen überwiegt b e i den Arbeitskräften denn auch die 
Ske p s i s . Die Erfahrung der Bedrohtheit des eigenen A r b e i t s p l a t z e s 
i s t h i e r i n v i e l e n B e t r i e b e n sehr konkret: V i e l e Firmen haben i n 
den l e t z t e n Jahren b e r e i t s Personal abgebaut ( t e i l w e i s e b e i s t e i 
gender P r o d u k t i o n ) , ohne daß die Belegschaft oder i h r e V e r t r e t u n 
gen hätten etwas dagegen a u s r i c h t e n können. Häufig s i n d weitere 
entsprechende Maßnahmen entweder schon konkret geplant oder wer
den von den Belegschaften e r w a r t e t ; i n e i n i g e n Fällen waren den 
Arbeitskräften wiede r h o l t Gerüchte über den Verkauf des Bet r i e b s 
und damit verbundene S t i l l e g u n g s a b s i c h t e n zu Ohren gekommen. 

Im untersuchten Handwerksbereich i s t es weniger der d i r e k t e Be
schäftigungsabbau - t r o t z z.T. s c h l e c h t e r E r t r a g s l a g e konnte z.B. 
i n den Nahrungsmittelhandwerken d i e Beschäftigtenzahl gehalten 
werden - a l s vielmehr die massive Überausbildung, die die A r b e i t s -
p l a t z s i c h e r h e i t für die h i e r Beschäftigten prekär werden läßt. 
V i e l f a c h wurde i n Gesprächen die Befürchtung geäußert, daß die • 
Bet r i e b e das so entstehende Überangebot an Fachkräften dazu 
nutzen könnten, ausgebildete Fachkräfte durch Auszubildende zu 
er s e t z e n , d i e j a h i e r schon während der Ausbildung i n hohem 
Maße pro d u k t i v tätig sind,bzw. mißliebige, n i c h t mehr v o l l e i n 
satzfähige M i t a r b e i t e r gegen junge, v o l l einsatzfähige Absolven
ten der Handwerkslehre mit modernsten Q u a l i f i k a t i o n e n zu e r 
setzen. 

Ausgeprägten Pessimismus i n bezug auf d i e Entwicklung der Beschäf
t i g u n g s s i c h e r h e i t t r a f e n w i r im Kfz-Handwerk an.Maßgeblich dafür 
i s t das Zusammenkommen zweier Trends, d i e für d i e gewerblichen 
Arbeitnehmer sehr negative Aussichten erwarten l a s s e n . 

Zum einen rechnet man damit, daß die Branche i n den kommenden 
Jahren e r h e b l i c h an Arbeitsplätzen v e r l i e r e n w i r d . Die vermuteten 
Hauptursachen s i n d Stagnation des Automarkts, rückläufige Kilome
t e r l e i s t u n g e n , v e r r i n g e r t e Wartungserfordernisse, verstärktes Do-
i t - y o u r s e l f und Schwarzarbeit. Zum anderen z e i g t schon die bishe 
r i g e Erfahrung, daß Kfz-Monteure i n a l l e r Regel n i c h t i n der Lage 
s i n d , den A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n auf Dauer gerecht zu werden. 
Über 40jährige s i e h t man kaum noch auf den produktiven A r b e i t s 
plätzen i n den Werkstätten. Während es aber früher immerhin i n 
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der Regel keine Probleme machte, entweder einen entsprechenden 
A r b e i t s p l a t z i n den unproduktiven Bereichen im B e t r i e b oder au
ßerhalb - etwa an T a n k s t e l l e n , a l s Fahrer oder a l s Mechaniker i n 
öffentlichen oder p r i v a t e n Fuhrparks usw. - zu f i n d e n , s i n d diese 
Schlupflöcher m i t t l e r w e i l e weitestgehend v e r s t o p f t , während durch 
den zu erwartenden Personalabbau der Bedarf an solchen Umstiegs-
möglichkeiten eher s t e i g e n dürfte. 

In den B r a n c h e n t e i l e n , i n denen d i e Beschäftigungssicherheit 
auch d e r z e i t noch a l s r e l a t i v hoch g i l t (z.B. i n T e i l e n des 
Stahlbaus, des Metallhandwerks oder des q u a l i t a t i v hochwertigen 
Innenausbaus), bezieht s i c h der Optimismus, auch künftig n i c h t 
a r b e i t s l o s zu werden, zwar o f t , aber durchaus n i c h t immer auf 
den d e r z e i t i g e n B e t r i e b : S e l b s t wenn der einmal schließen s o l l 
t e , s i e h t man - solange d i e Konjunktur der Branche anhält -
aufgrund der marktgängigen Q u a l i f i k a t i o n e n gute Möglichkeiten, 
i n einem anderen B e t r i e b eine angemessene S t e l l u n g zu f i n d e n . 

Auch wenn e i n i g e der im Handwerk beschäftigten Arbeitskräfte 
aufgrund der Entwicklungsperspektive i h r e r Branche i h r e n A r b e i t s 
p l a t z a l s bedroht ansehen, so l a s s e n s i c h i n bezug auf das Pro
blemfeld "Beschäftigungssicherheit" b e i handwerklichen A r b e i t s 
kräften doch t y p i s c h e E i n s t e l l u n g s m u s t e r f e s t s t e l l e n , d i e s i c h 
von denen großbetrieblicher Arbeitnehmer unterscheiden. Meist 
wird n i c h t schon d i e Tatsache, den b i s h e r i g e n A r b e i t s p l a t z zu 
v e r l i e r e n , per se a l s sehr b e d r o h l i c h angesehen ( i n v i e l e n Groß
be t r i e b e n i s t das anders) , sondern e r s t d i e neuerdings sehr s t a r k 
gewachsene A u s s i c h t , n i c h t oder nur zu e r h e b l i c h v e r s c h l e c h t e r 
ten Bedingungen einen neuen A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n . Zurückzufüh
ren i s t das z w e i f e l l o s darauf, daß auch mehrmaliger Wechsel der 
Arbeitsstätte i n K l e i n b e t r i e b e n auch von denen a l s durchaus 
normal angesehen w i r d , d i e s i c h s e l b s t noch n i c h t verändert ha
ben. Gestützt wi r d d i e s e Einschätzung durch handwerkliche Wander
t r a d i t i o n ebenso wie durch d i e meist gute überbetriebliche Ver
w e r t b a r k e i t der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n . Eine R o l l e s p i e l t wei
t e r auch, daß der Bestand des Arbeitsverhältnisses im K l e i n b e 
t r i e b u.a. wegen der h i e r weniger weitreichenden Regelungen des 
Kündigungsschutzgesetzes und des Betriebsverfassungsgesetzes und 
der häufig fehlenden b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g ohnehin 
v i e l weniger geschützt i s t a l s im großbetrieblichen B e r e i c h . 
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Eine wesentliche R o l l e für d i e besondere E i n s t e l l u n g gegenüber 
dem Problem " A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t " s p i e l t auch d i e den hand
we r k l i c h e n Fachkräften mit M e i s t e r b r i e f offenstehende Möglich
k e i t , s i c h selbständig zu machen. A l l e r d i n g s w i r d d i e s e A l t e r n a 
t i v e zur drohenden A r b e i t s l o s i g k e i t immer schwerer zu r e a l i s i e 
ren angesichts b e r e i t s bestehender Oberkapazitäten und steigenden 
K a p i t a l b e d a r f s für Betriebsübernahme oder -neugründung. Für v i e l e 
Arbeitskräfte v e r l i e r t d i e s e P e r s p e k t i v e auch zunehmend an A t t r a k 
tivität, denn v i e l e d i e s e r neugegründeten K l e i n s t b e t r i e b e s i n d 
nur durch eine s e l b s t a u s b e u t e r i s c h e W i r t s c h a f t s w e i s e konkurrenz
fähig (Einkommen, d i e unter dem für abhängige A r b e i t e r z i e l b a r e n 
Lohn l i e g e n , exzessive A r b e i t s z e i t e n e t c . ) . 

Für v i e l e handwerkliche Arbeitskräfte w i r d das Gefühl der Be
drohung der eigenen Beschäftigungssicherheit durch das Bewußt
s e i n von der Multifunktionalität e i n e r handwerklichen Ausbildung 
abgemildert. So g e l t e n insbesondere d i e Q u a l i f i k a t i o n e n des 
Kfz-Mechanikers, des Schlossers oder des T i s c h l e r s a l s vielfältig 
e i n s e t z b a r . Diese m u l t i f u n k t i o n a l e Verwertbarkeit hat Fachkräften 
aus diesen Branchen i n der Vergangenheit gute Beschäftigungschancen 
i n anderen i n d u s t r i e l l e n W irtschaftszweigen eröffnet. Jedoch w i r d 
auch diese P e r s p e k t i v e zunehmend brüchig. Im Zuge von Rezession 
und R a t i o n a l i s i e r u n g s i n k t auch i n den Aufnahmebranchen der Ver
gangenheit der Personalbedarf, g l e i c h z e i t i g w i r d angesichts der 
gegenwärtigen Überausbildung i n cen meisten Handwerks zweigen die 
Konkurrenz um solc h e branchen- und berufsfremden Arbeitsplätze 
s chärfer. 

2. Probleme der Entlohnung 

Wenn das e x i s t e n t i e l l e Problem der A r b e i t s p l a t z s u c h e gelöst i s t , 
t r i t t der Aspekt, mit der A r b e i t e i n hinreichendes Einkommen zu 
e r z i e l e n , i n den Vordergrund. Verschiedene I n d i k a t o r e n legen 
nahe, daß insgesamt b e i den Einkommen i n c l . a l l e r S o z i a l l e i s t u n g e n 
im Bereich der k l e i n e r e n B e t r i e b e e i n e r h e b l i c h e r Rückstand ver
mutet werden darf ( v g l . dazu Weimer 1983). 
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M i t Ausnahne der wenigen gut beschäftigten B e t r i e b e (vor a l l e m 
im Stahlbau und im Innenausbaubereich) haben d i e Realeinkommen 
der Beschäftigten i n unserem Untersuchungsfeld i n den l e t z t e n 
Jahren s t a g n i e r t , häufig s i n d s i e sogar e r h e b l i c h zurückgegangen. 
Neben den meist schon unter der Steigerung der Lebenshaltungs
kosten liegenden Tarifabschlüssen waren i n v i e l e n Fällen zusätz
l i c h e durch d i e Betriebe i n i t i i e r t e Maßnahmen dafür maßgeblich. 

So wurden b i s vor e i n i g e n Jahren i n f a s t a l l e n B e t r i e b e n , aus dener 
uns Informationen v o r l i e g e n , übertarifliche Löhne g e z a h l t . Während 
eine Ausweitung d i e s e r Mehrbezahlung i n keinem F a l l zu beobach-
ten war, wurden i n der großen Mehrzahl der Fälle übertarifliche 
Leistungen abgebaut. Besonders v e r b r e i t e t war dabei d i e P r a x i s , | 
Tariflohnerhöhungen auf die übertariflichen Lohnbestandteile ganz 
oder t e i l w e i s e anzurechnen. B e i Neueinstellungen s i n d m i t t l e r w e i 
l e auch v i e l e B e t r i e b e , d i e den b e r e i t s Beschäftigten noch über-
t a r i f l i c h e Löhne zahlen, dazu übergegangen, nur noch T a r i f anzu
b i e t e n . Die Folge i s t , daß die Effektivlöhne m i t t l e r w e i l e nur noch 
knapp über den Tariflöhnen l i e g e n oder damit i d e n t i s c h s i n d . Außer
dem gab es z a h l r e i c h e Einschränkungen b e i Zulagen i n Geldform 
oder N a t u r a l i e n (z.B. k o s t e n l o s e r oder v e r b i l l i g t e r Bezug von Pro
dukten des Beschäftigungsbetriebs, Essenszuschüsse, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld usw.). In K l e i n b e t r i e b e n mit i h r e r o f t fehlenden 
oder nur schwachen I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g g i b t es gegen den Abbau 
der L o h n d r i f t kaum wirksame Gegenwehr. In e i n e r Branche hatt e n 
s i c h d i e Arbeitskräfte i n "besseren Z e i t e n " gegen eine T a r i f i e -
rung der Zulagen gewehrt. Dort i s t es nach Aussagen von A r b e i t 
nehmervertretern i n einz e l n e n K l e i n b e t r i e b e n üblich gewesen, s o l 
che übertariflichen Lohnbestandteile i n bar auszuzahlen. 

Besonders k r a s s e Einkommenseinbrüche ha t t e n Mechaniker im Kfz-Hand-
werk zu verzeichnen, i n deren Betrieben im Le i s t u n g s l o h n g e a r b e i -
t e t w i r d . Dort wurden i n der Vergangenheit o f t Verrechnungssätze 
e r r e i c h t , d i e b i s zu zwei D r i t t e l oder mehr über den im Z e i t l o h n 
zu e r z i e l e n d e n Verdiensten lagen. Durch d i e v e r r i n g e r t e Werkstatt
auslastung kommen d i e Mechaniker heute o f t n i c h t einmal mehr 
auf d i e N o r m a l l e i s t u n g , so daß außerordentliche Lohnverluste von 
mehreren 100 Mark im Monat v e r k r a f t e t werden müssen, auch wenn 
mindestens Leistungsgrade von 100 %, t e i l w e i s e aufgrund von Ver
einbarungen auch höher, be z a h l t werden. Weiter verschärft w i r d 
d i e S i t u a t i o n i n den B e t r i e b e n , d i e z w i s c h e n z e i t l i c h b e r e i t s 
K u r z a r b e i t durchführen mußten. 
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F e s t z u h a l t e n i s t a l l e r d i n g s auch, daß i n den L e i s t u n g s l o h n b e r e i 
chen hohe absolute Einkommensverluste, bezogen auf vorher a l l e r 
dings s t a r k überdurchschnittliche Einkommen,zu verzeichnen waren. 
Die Einbußen b e i den im Z e i t l o h n Beschäftigten s i n d dagegen ge- .' 
r i n g e r . 
Besonders ausgeprägte Klagen über d i e unzureichenden V e r d i e n s t 
möglichkeiten wurden auch von Beschäftigten der F l e i s c h w a r e n i n 
d u s t r i e geäußert. M i t den n i e d r i g e n ( g l e i c h w o h l lange Z e i t über 
dem T a r i f liegenden) Löhnen habe man e i g e n t l i c h nur auskommen 
können, w e i l man i n ländlichen Regionen mit r e l a t i v n i e d r i g e n 
Lebenshaltungskosten lebe und w e i l d i e Einkünfte aus der v o l l e n 
oder Teilzeiterwerbstätigkeit der Ehefrau m i t t l e r w e i l e o b l i g a 
t o r i s c h e r B e s t a n d t e i l des Familieneinkommens s e i e n . Außerdem ha
be man Einkünfte aus Überstunden f e s t eingeplant,und für v i e l e 
Beschäftigte habe es i n kleinem Umfang d i e Möglichkeit gegeben, 
durch L a n d w i r t s c h a f t oder durch Nebentätigkeiten (z.B. Schlach
ten) etwas hinzuzuverdienen. B e i weiteren R e a l l o h n v e r l u s t e n s e i 
der Lebensstandard d e f i n i t i v n i c h t mehr zu h a l t e n , schwerwiegen
de Folgen abzusehen (Unmöglichkeit der Abdeckung f i n a n z i e l l e r 
V e r p f l i c h t u n g e n , z.B. aus Eigenheimbau oder PKW-Haltung). 

Von Betriebsräten und Vertrauensleuten aus Regionen mit hoher Ar
b e i t s l o s i g k e i t wurde uns b e i verschiedenen Anlässen nachdrücklich 
v e r s i c h e r t , daß es inzwischen auch Betriebe im Metallhandwerk 
(vor a l l e m aber im Baugewerbe) gebe, d i e Arbeitskräfte unter Ta
r i f bezahlen. Das wisse zwar j e d e r , den meisten s e i es auch be
wußt, daß dieses Vorgehen i l l e g a l i s t , jedoch sehe s i c h angesichts 
der. Umstände niemand i n der Lage, gegen diese P r a k t i k e n vorzu
gehen. 

Neben dem Lohneinkommen s p i e l e n für Arbeitskräfte i n K l e i n b e t r i e 
ben und im Handwerk sog, geldwerte Leistungen wie das Zurverfü-
gu n g s t e l l e n von Werkzeug und Werkstatt nach Feierabend eine n i c h t 
zu unterschätzende R o l l e für den Lebensstandard, s e i es, daß da
durch gute Nebenerwerbschancen eröffnet werden, s e i es, daß durch 
Produktion für den Eigenbedarf das Haushaltsbudget e n t l a s t e t 
w i r d . Im Zuge s i c h v e r s c h l e c h t e r n d e r E r t r a g s l a g e werden von den 
Betrieben aber solche Möglichkeiten zunehmend eingeschränkt, 
n i c h t z u l e t z t , um s i c h keine zusätzliche Konkurrenz zu sc h a f f e n . 

So z.B. bot der von der Lohnhöhe a l l e i n her n i e besonders a t t r a k 
t i v e Beruf des Kfz-Mechanikers überdurchschnittliche Möglichkei
t e n , s e i n Einkommen durch Feierabend- und Wochenendarbeiten auf 
eigene Rechnung - häufig im B e t r i e b oder j e d e n f a l l s mit von dort 
e n t l i e h e n e r Ausrüstung - e r h e b l i c h aufzubessern. M it dem Konjunk
t u r e i n b r u c h haben s i c h jedoch auch diese Chancen e r h e b l i c h verschlechtere Autos werden insgesamt weniger gewartet, es w i r d 
mehr D o - i t - y o u r s e l f gemacht, außerdem spürt man d i e Konkurrenz 
der z a h l r e i c h e n k l e i n e n sog. T a n k s t e l l e n b e t r i e b e . 
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Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß s i c h d i e Einkommenssituation 
i n einem Großteil der von uns einbezogenen Bereiche i n den l e t z t e n 
Jahren e r h e b l i c h , o f t sogar dramatisch v e r s c h l e c h t e r t hat. Neben 
der Angst vor dem V e r l u s t des A r b e i t s p l a t z e s w i r d d i e Sorge, zu
nehmend n i c h t mehr i n der Lage zu s e i n , aus seinen A r b e i t s e i n 
künften einen vernünftigen Lebensunterhalt für s i c h und d i e Fa
m i l i e b e s t r e i t e n zu können, für v i e l e e i n d i e gesamte A r b e i t s s i t u a 
t i o n b e d r o h l i c h überlagerndes Moment. 

3. A r b e i t s b e l a s t u n g e n und Beanspruchungen 

a) Physische Belastungsanforderungen 
I 

Für den Bereich der physischen Belastungsanforderungen wur
de übereinstimmend von a l l e n Befragten geäußert, daß h i e r i n den 
l e t z t e n Jahren bzw. Jahrzehnten ganz e i n d e u t i g Anstrengungen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen stattgefunden haben. 

Insbesondere s e i d i e körperliche Schwerarbeit rückläufig, vor a l 
lem durch den zunehmenden E i n s a t z von Hebe- und T r a n s p o r t v o r r i c h 
tungen. A l l e r d i n g s g i b t es h i e r zwischen den untersuchten Bran
chen und zwischen I n d u s t r i e - und Handwerksbetrieben doch e r h e b l i 
che Unterschiede. 

So hat im Gegensatz zur F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e im Metzgerhandwerk 
d i e sog. EG-Verladeschiene noch kaum Einzug gehalten. In der 
großen Zahl der k l e i n e n Metzgerbetriebe tragen d i e G e s e l l e n nach 
wie vor d i e Viehhälften auf dem Rücken i n den Kühlraum und an
schließend zum Z e r l e g e t i s c h . Auch das Umdrehen und Wälzen schwerer 
Fleischstücke beim Zerlegen s t e l l t körperlich schwere A r b e i t dar. 
I n d u s t r i e b e t r i e b e und größere Handwerksbetriebe verfügen über 
Deckenlaufschienen, der Transport von T e i l f e r t i g - und F e r t i g p r o 
dukten e r f o l g t mit Wagen, d i e Beschickung der Maschinen i s t im Ge
gensatz zu v i e l e n Handwerksbetrieben durchweg mechani s i e r t . 

In der Backwarenherstellung, wo körperliche Schwerarbeit haupt-
sächlich beim Heben und Schleppen der b i s zu 40 kg schweren Mehl
säcke e n t s t e h t , i s t das M e h l s i l o nach Schätzungen von Experten 
e r s t i n 25 - 30 % der Handwerksbetriebe v e r b r e i t e t . Beim M e h l s i l o 
e r f o l g t d i e Zuführung des Mehls aus dem S i l o i n d i e M i s c h b o t t i c h e 
m i t t e l s e i n e r pneumatischen Förderanlage. Neben der räumlichen Enge 
v i e l e r handwerklicher Produktionsstätten, d i e d i e I n s t a l l a t i o n eines 
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S i l o s unmöglich macht, s p i e l t " für den geringen Verbreitungsgrad im 
Handwerk auch eine R o l l e , daß b i s h e r mit dem Transportsystem der 
M e h l a n l i e f e r e r k l e i n e S i l o a n l a g e n mit geringem Fassungsvermögen 
n i c h t r e n t a b e l b e l i e f e r t werden konnten. E r s t neuerdings wurde 
e i n f l e x i b l e s Containersystem für den Transport k l e i n e r e r Mehl
mengen e n t w i c k e l t . 

Körperlich schwere A r b e i t i s t auch im h o l z v e r a r b e i t e n d e n Handwerk 
sehr s t a r k v e r b r e i t e t . T rotz o f t großer Abmessungen und Nörten Ge
wichts der dort zu bearbeitenden Werkstücke f e h l e n i n v i e l e n 
Tischlerwerkstätten mechanische Transport- und Handhabungshilfen. 
Eine Ursache dieses Belastungsproblems i n v i e l e n T i s c h l e r b e t r i e b e n 
l i e g t i n der mangelnden Ablauforganisation des Fertigungsprozesses 
und d a r i n , daß d i e Anordnung der Maschinen s i c h meist n i c h t nach 
dem Materialfluß r i c h t e t , sondern h i s t o r i s c h gewachsen i s t : Es entstehen überflüssige Transportwege, d i e vorhandenen Transportwege 
s i n d aufgrund der o f t räumlich beengten Verhältnisse v e r s t e l l t . 
Mechanische T r a n s p o r t h i l f e n l a s s e n s i c h unter diesen Umständen 
nur mit sehr v i e l Aufwand i n s t a l l i e r e n , i h r w i r t s c h a f t l i c h e r E i n 
satz e r f o r d e r t zudem i n v i e l e n Fällen d i e Reorganisation des ge
samten F e r t i g u n g s a b l a u f s . 

Weniger häufig a l s früher, aber immer noch ausgeprägt, i s t kör
p e r l i c h e Schwerarbeit auch im Stahlbau, gerade i n k l e i n e r e n Be
t r i e b e n . Auch h i e r geht es vor a l l e m um den Transport und das Han
t i e r e n mit überschweren B a u t e i l e n , wo t r o t z t e i l w e i s e e i n g e s e t z t e r 
t e c h n i s c h e r H i l f s m i t t e l menschliche K r a f t immer noch eine große 
R o l l e s p i e l t . Nach A n s i c h t von uns b e f r a g t e r Arbeitnehmer wären 
h i e r a l l e r d i n g s e r h e b l i c h e Verbesserungen durchaus möglich. S i e 
s c h e i t e r n aber, s e l b s t wenn s i e vom B e t r i e b n i c h t schon aus Kosten 
gründen abgelehnt werden, o f t daran, daß b i s l a n g geeignete Hebe
zeuge und T r a n s p o r t m i t t e l für k l e i n e B e t r i e b e mit engen Räumlich
k e i t e n kaum verfügbar s i n d . 

Im K f z - B e r e i c h s p i e l t körperliche Schwerarbeit offenbar nur noch 
b e i der Nutzfahrzeuginstandsetzung eine nennenswerte R o l l e , ob
wohl auch h i e r durch verbesserte Ausrüstungen s i c h d i e Lage e r 
h e b l i c h zum P o s i t i v e n gewandelt hat. 

Körperliche Schwerarbeit i s t außerdem i n den Branchen a n z u t r e f f e n , 
d i e mit außerbetrieblicher Montagetätigkeit verbunden s i n d , wie 
beim Innenausbau im Tischlerhandwerk oder.beim Stahlbau. B ei s o l 
chen Außenarbeiten s i n d o f t d i e im B e t r i e b üblichen technischen 
H i l f s m i t t e l n i c h t vorhanden oder kommen aus verschiedenen Gründen 
n i c h t zum E i n s a t z . 
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So i s t es im Stahlbau z.B. so,'daß b e i A r b e i t e n i n A l t b a u t e n d i e 
räumlichen Verhältnisse auf den B a u s t e l l e n den E i n s a t z von Kränen 
oder Transportsystemen n i c h t z u l a s s e n . Andere Gründe für den 
N i c h t e i n s a t z an s i c h vorhandener H i l f s m i t t e l l i e g e n nach Auskunft 
von be t r o f f e n e n Arbeitskräften im d e r z e i t auf den B a u s t e l l e n 
herrschenden Termindruck: insbesondere, wenn s i e nur k u r z z e i t i g 
gebraucht würden, werden H i l f s m i t t e l dann wegen des mit i h r e r I n 
s t a l l a t i o n und i h r e r Reinigung nach Abschluß der A r b e i t verbunde
nen Zeitaufwands n i c h t genutzt. 

Die Bedeutung von Zwangshaltungen w i r d insgesamt für den K l e i n b e 
t r i e b s b e r e i c h a l s eher u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h eingeschätzt ( v g l . 
z.B. Weimer 19 83, S. 192). In den von uns untersuchten Branchen 
wurde das Problem im Kfz-Handwerk, b e i Montagetätigkeiten im H o l z 
innenausbau und beim Stahlbau t h e m a t i s i e r t . Während man im S t a h l 
bau bestimmte Verbesserungsmöglichkeiten durch Berücksichtigung 
dieses Aspekts schon b e i der Ko n s t r u k t i o n s i e h t , geht man für 
den ( n i c h t - s t a n d a r d i s i e r b a r e n ) Innenausbau davon aus, daß dieses 
Belastungsmoment b e i diesem Typ von Tätigkeit kaum vermeidbar 
s e i n wird. 

F e s t z u h a l t e n i s t aber auch , daß A r b e i t e n i n Zwangshaltung b e i b e i 
den Bereichen j e w e i l s nur während eines z.T. eher geringen Bruch
t e i l s der A r b e i t s z e i t e r f o r d e r l i c h i s t , ganz im Unterschied etwa 
zu bestimmten Fertigungsarbeitsplätzen i n der I n d u s t r i e . 

Wesentlich größere Bedeutung h a t t e das A r b e i t e n i n unergonomi
schen Zwangshaltungen b i s vor e i n i g e r Z e i t im Kfz-Handwerk. 

Anstrengende Ober-Kopf-Arbeiten ( t e i l w e i s e im Liegen) waren h i e r 
ebenso v e r b r e i t e t wie A r b e i t i n s t a r k gebückter oder v e r d r e h t e r 
Haltung. Noch vor e t l i c h e n Jahren mußte o f t auf dem R o l l b r e t t 
l i e g e n d unter dem Wagen g e a r b e i t e t werden. Daran gemessen, s t e l l 
te die Arbeitsgrube schon einen e r h e b l i c h e n F o r t s c h r i t t dar. M i t t 
l e r w e i l e verfügen die Betriebe für die meisten Arbeitsplätze über 
Hebebühnen, die die A r b e i t e r h e b l i c h e r l e i c h t e r n . Weitere Ver
besserungen für bestimmte A r b e i t e n v e r s p r i c h t man s i c h von der 
Einführung von Hebevorrichtungen, die zusätzlich e i n Drehen des 
Fahrzeugs um die Längsachse erlauben. 

Übereinstimmend wurde f e s t g e h a l t e n , daß durch die Einführung 
d i e s e r Ausrüstungen das A r b e i t e n i n Zwangshaltungen 
rückläufig i s t , g l e i c h w o h l aber immer noch eine wesentliche R o l 
l e s p i e l t . Weitere Verbesserungschancen s i e h t man j e t z t weniger 
i n der zusätzlichen Vervollkommnung der Werkstattausrüstungen 
a l s vielmehr i n der b i s l a n g sehr vernachlässigten Berücksichtigung 
ergonomischer Aspekte der Reparatur- und Wartungstätigkeit be
r e i t s b e i der Fahrzeugkonstruktion. 
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Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß b e i den physischen Belastun
gen i n den von uns untersuchten Bereichen i n den l e t z t e n Jahren 
zwar eine d e u t l i c h p o s i t i v e Entwicklung f e s t z u s t e l l e n i s t , daß 
aber insbesondere i n e i n i g e n handwerklichen Branchen körperliche 
Schwerarbeit noch immer d i e A r b e i t s s i t u a t i o n prägt. Ausgelöst 
wurden d i e b i s h e r zu r e g i s t r i e r e n d e n Verbesserungen nach A n s i c h t 
unserer Gesprächspartner vor a l l e m durch die zur Z e i t der V o l l b e 
schäftigung s t a r k abnehmende B e r e i t s c h a f t der Arbeitskräfte, s i c h 
solchen, die körperliche Leistungsfähigkeit bedrohenden, A r b e i t s 
bedingungen auszusetzen. H i e r wurde a l s o das Arbeitnehmerproblem 
körperlich belastender A r b e i t o f f e n b a r u n m i t t e l b a r zu einem be
t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteproblem. Aber auch die Einschätzung s e i 
tens der B e t r i e b s i n h a b e r , daß e i n Großteil der e r g r i f f e n e n Maß
nahmen neben dem Belastungsabbau auch Produktivitätsgewinne für 
den B e t r i e b versprach, s p i e l t e eine R o l l e . C h a r a k t e r i s t i s c h i s t 
w e i t e r h i n , daß entsprechende Vorrichtungen, wenn s i e e r s t einmal 
eine bestimmte Schwelle der Verbreitung überschritten haben, dann 
qua s i automatisch zu Mindeststandards werden, an denen s i c h r e l a 
t i v s c h n e l l a l l e B e t r i e b e o r i e n t i e r e n (z.B. Hebebühnen, Trans
portvorrichtungen usw.). 

b) Psychische Belastungen 

Klagen über Monotonie der Tätigkeit s i n d i n größeren Betrieben 
w e i t e r v e r b r e i t e t a l s i n k l e i n e n ( v g l . dazu Weimer 19 83, S. 19 7 
f f . ) . Diesem Befund entsprechen auch unsere Eindrücke. Entspre
chende Beschwerden s p i e l t e n i n den von uns einbezogenen Hand
werksbereichen kaum eine R o l l e . Die unmittelbare Anschauung von 
den Tätigkeiten untermauerte den Eindruck, daß h i e r Monotonie 
kaum e i n z e n t r a l e s Thema s e i n dürfte. In den meisten Handwerksbe
t r i e b e n bedingt d i e Komplexität und V i e l f a l t des Produktionspro
gramms eine F e r t i g u n g s s t r u k t u r , die durch einen geringen Grad an 
A r b e i t s t e i l u n g und -Zerlegung gekennzeichnet i s t . Das Gros cer 
Arbeitsplätze dort besteht aus g a n z h e i t l i c h e n , r e l a t i v abwechs
lun g s r e i c h e n Tätigkeiten. Genau i n diesen Momenten l i e g t für v i e 
l e Arbeitskräfte die Attraktivität eines A r b e i t s p l a t z e s im Hand
werk begründet. 
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Arbeitsplätze mit monotonen Tätigkeitsinhalten s i n d dagegen i n 
größerem Umfang i n der Backwaren- und F l e i s c h i n d u s t r i e und i n der 
holz v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e a n z u t r e f f e n . Zum T e i l e n t w i c k e l n 
s i c h im Zuge e i n e r vom Arbeitsmarkt erzwungenen zunehmenden Spe
z i a l i s i e r u n g auch i n den K l e i n b e t r i e b e n , deren Arbeitsplätze b i s 
dahin durch f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n abverlangende, abwechs
lun g s r e i c h e Tätigkeiten gekennzeichnet waren, Arbeitsplätze mit 
repetitiv-monotonen Tätigkeitsinhalten. 

So haben i n der Holzverarbeitung e i n i g e K l e i n b e t r i e b e , überfordert 
vom verschärften Konkurrenzkampf,.. d i e eigene Möbelherstellung völlig 
aufgegeben und s i c h zu Z u l i e f e r e r n der Großbetriebe der Möbelindustrie e n t w i c k e l t . Die damit o f t verbundene S p e z i a l i s i e r u n g und | 
Einengung der Pr o d u k t p a l e t t e auf e i n i g e wenige Vorprodukte oder 
B a u t e i l e von Endmöbeln ermöglichte eine verstärkte A r b e i t s t e i l u n g . 
Es entstanden Arbeitsplätze vom Typ e i n f a c h e r Maschinenbedienung 
oder e i n f a c h e r handwerklich-manueller Wiederholungstätigkeiten. 
Von Seiten d i e s e r Betriebe w i r d die Entwicklung e i n e r solchen 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n damit begründet, daß nur so die p r e i s l i c h e n 
und z e i t l i c h e n Anforderungen der Abnehmer erfüllbar s e i e n . 

Konzentrationsanforderungen s p i e l e n i n unseren Branchen und h i e r 
auch i n den Handwerksbetrieben eine bedeutende R o l l e . Das g i l t 
z.B. für die "Zentralarbeitsplätze" i n der N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l 
lung , und zwar p r i n z i p i e l l i n g l e i c h e r Weise für I n d u s t r i e und 
Handwerksbetriebe. A l l e r d i n g s beanspruchen im Handwerksbetrieb 
solche Tätigkeiten, die höchste Konzentration und Anspannung 
verlangen, wie etwa das Würzen von Wurstbrät oder das akkurate 
und zeitgenaue Beschicken und E n t l e e r e n von Öfen, einen häufig 
eher geringen T e i l der A r b e i t s z e i t . In der übrigen Z e i t s i n d die 
Arbeitskräfte mit anderen Aufgaben befaßt. An entsprechenden Ar
beitsplätzen der I n d u s t r i e mit stärkerer A r b e i t s t e i l u n g dagegen 
s i n d s i e diesen Anforderungen häufiger und länger ausgesetzt. 
Die Angst, durch eine geringfügige Unachtsamkeit e r h e b l i c h e n 
Schaden a n z u r i c h t e n , wurde von mehreren Arbeitskräften a l s außer
o r d e n t l i c h belastend und zum T e i l auch a l s Ursache für n i c h t ge
nau d i a g n o s t i z i e r b a r e psychosomatische Beschwerden genannt. 

Von einem Großteil der Beschäftigten wurde über eine e r h e b l i c h e 
Zunahme der Belastung durch I n t e n s i v i e r u n g s p r o z e s s e g e k l a g t . 
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Massive I n t e n s i v i e r u n g s p r o z e s s e mit z.T. schon gegenwärtig spür
baren Verschleißfolgen für d i e Arbeitskräfte wurden insbesondere 
von Arbeitnehmern aus den beiden Zweigen der Nahrungsmittelindu
s t r i e und aus der Holzverarbeitung k o n s t a t i e r t . A l l e zwei Bran
chen agieren auf Absatzmärkten, die s i c h zu Käufermärkten entwik-
k e l t haben und auf denen d i e Wettbewerbssituation kaum noch 
Preiserhöhungsspielräume läßt. A r b e i t s v e r d i c h t u n g s t e l l t i n die
s e r S i t u a t i o n für die B e t r i e b e den am ehesten gangbaren Weg dar, 
um Kostensteigerungen aufzufangen, ein Weg, der ganz w e s e n t l i c h 
d u r c h d i e d e r z e i t i g e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n e r l e i c h t e r t w i r d . 

Insbesondere aus der N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l l u n g wurde uns b e r i c h 
t e t , daß b e i A u f t r e t e n von F l u k t u a t i o n P o s i t i o n e n n i c h t erneut 
b e s e t z t , sondern die Aufgaben auf die verbliebenen M i t a r b e i t e r 
v e r t e i l t wurden. Man hat h i e r a l s o mehr oder weniger systematisch 
v e r s u c h t , den P e r s o n a l e i n s a t z zu minimieren. 

Entsprechende Tendenzen s i n d ansatzweise auch i n größeren Hand
werksbetrieben im Zuge der s i c h dort auch sukzessive durchsetzen
den stärkeren A r b e i t s t e i l u n g und S p e z i a l i s i e r u n g zu beobachten. 
In k l e i n e r e n Handwerksbetrieben dagegen scheinen solche I n t e n s i 
v i e r u n g s s t r a t e g i e n mindestens v o r e r s t noch r e l a t i v s c h n e l l an 
Grenzen zu stoßen, w e i l h i e r nach wie vor der g a n z h e i t l i c h e E i n 
s a t z der Mehrzahl der Beschäftigten e r f o r d e r l i c h i s t und aus be
t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h e n Gründen bestimmte E f f e k t i v i e r u n g e n b e i 
Einzeltätigkeiten n i c h t zur Einsparung von ganzen Arbeitsplätzen 
genutzt werden können. 

Int e n s i v i e r u n g s p r o z e s s e äußern s i c h im Handwerk außerdem eher i n 
einem allgegenwärtigen Termindruck und daraus r e s u l t i e r e n d e r sub
j e k t i v empfundener A r b e i t s h e t z e für die Arbeitskräfte. Neben 
"Zwängen des Marktes" s i n d hierfür aber auch häufig Mängel i n der 
F e r t i g u n g s o r g a n i s a t i o n v i e l e r k l e i n e r Handwerksbetriebe (z.B. I n
nenausbau, Stahlbau) und F e h l k a l k u l a t i o n e n der Inhaber b e i der 
Kapazitätsplanung v e r a n t w o r t l i c h . Da i n neuerer Z e i t b e i solchen 
A r b e i t e n i n a l l e r Regel (vom Auftraggeber durchgesetzt) Konven
t i o n a l s t r a f e n für Terminüberschreitungen v e r e i n b a r t werden und 
die B e t r i e b s l e i t u n g e n argumentieren, daß man s i c h so etwas n i c h t 
z u l e t z t im Int e r e s s e der Arbeitsplätze auf keinen F a l l l e i s t e n 
könne, e r g i b t s i c h ein zusätzlicher Druck auf die Arbeitnehmer. 
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In v i e l e n Fällen w i r d der o f t anhaltende Streß b e i der Abwicklung 
s o l c h e r Aufträge n i c h t dem Unternehmen bzw. den für d i e (Fehl-) 
Planung V e r a n t w o r t l i c h e n a n g e l a s t e t , sondern q u a s i a l s von außen
gesetzte unausweichliche S a c h g e s e t z l i c h k e i t a k z e p t i e r t . 

Leistungsentlohnung ? die üblicherweise e b e n f a l l s a l s e i n I n d i k a 
t o r für belastende A r b e i t angesehen w i r d , war i n den von uns un
tersuchten Bereichen i n nennenswertem Umfang nur im Kfz-Handwerk 
v e r t r e t e n . 

Zwar g i l t auch hier, Leistungsentlohnung formal nur b e i einem T e i l 
der größeren B e t r i e b e , womit a l l e r d i n g s ungefähr 2 5 % der gewerb
l i c h e n Arbeitnehmer erfaßt sind», die übrigen werden dagegen im 
Z e i t l o h n b e z a h l t . Die Vorgabezeiten der H e r s t e l l e r s p i e l e n aber 
f a k t i s c h auch i n den Z e i t l o h n b e t r i e b e n nach übereinstimmender 
Auskunft a l l e r B e t e i l i g t e n eine große R o l l e . 
Ursprünglich ging die Einführung des Leistungslohns i n v i e l e n Be
t r i e b e n durchaus auf I n i t i a t i v e n der Bel e g s c h a f t zurück. Man sah 
h i e r vor a l l e m i n Ze i t e n der Übernachfrage nach W e r k s t a t t l e i s t u n 
gen eine Möglichkeit, an den Ergebnissen überdurchschnittlicher 
persönlicher Leistungsfähigkeit besser b e t e i l i g t zu werden. B i s 
vor e i n i g e n Jahren gelang es so v i e l e n Beschäftigten, b e i hoher, 
aber insgesamt für akzeptabel gehaltener Arbeitsintensität im 
Leis t u n g s l o h n w e i t überdurchschnittliche Verdienste zu e r z i e l e n . 

Ausgehend von den K f z - H e r s t e l l e r n , die an n i e d r i g e n Werkstatt
kosten a l s Werbeargument i n t e r e s s i e r t s i n d , kam es jedoch i n den 
l e t z t e n Jahren nach A n s i c h t von Beschäftigten wie Gewerkschafts
v e r t r e t e r n , aber auch von B e t r i e b s i n h a b e r n , zu e i n e r V e r s c h l e c h 
terung der Vorgabezeiten - hauptsächlich anläßlich von M o d e l l 
wechseln oder b e i technischen Umstellungen, da h i e r die " d e - f a c t o -
Verschlechterung" n i c h t so u n m i t t e l b a r t r a n s p a r e n t wurde - , die 
dazu führte, daß die b i s l a n g gewohnten Leistungsgrade n i c h t mehr 
bzw. nur noch von wenigen und mit n i c h t mehr dauerhaft durchzu
h a l t e n d e r Arbeitsintensität zu e r r e i c h e n waren. 

Da auch i n den Z e i t l o h n b e t r i e b e n von den Beschäftigten f a k t i s c h 
erwartet w i r d , daß s i e die A r b e i t e n i n den von den H e r s t e l l e r n 
i n den Katalogen vorgegebenen Z e i t e n durchführen, auch wenn es 
formal dafür k e i n e r l e i Handhabe g i b t , w i r k t e s i c h das Anziehen 
der Vorgabezeiten e b e n f a l l s b e l a s t u n g s s t e i g e r n d aus. A r b e i t s 
kräfte, d i e kaum noch i n der Lage s i n d , mit diesen Vorgabezeiten 
zurechtzukommen, befürchten, daß s i e i h r e n A r b e i t s p l a t z v e r l i e r e n 
und durch Jüngere, f r i s c h A usgebildete und Unverbrauchte e r s e t z t 
werden. Daß diese Befürchtung durchaus eine Grundlage h a t , z e i g t 
das D u r c h s c h n i t t s a l t e r der i n den Werkstätten p r o d u k t i v Tätigen, 
das m i t t l e r w e i l e sehr n i e d r i g l i e g t . Beschäftigte über 10 Jahren 
s i n d h i e r auch nach Aussage a l l e r b efragten Experten nur mehr i n 
Ausnahmefällen a n z u t r e f f e n , e i n weiteres Absinken d i e s e r " A l t e r s 
grenze" w i r d e r w a r t e t . 
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Am B e i s p i e l des Kfz-Handwerks w i r d d e u t l i c h , daß L e i s t u n g s e n t l o h 
nung unter den Bedingungen von Übernachfrage, und Knappheit an qua
l i f i z i e r t e n Arbeitskräften e i n e r s e i t s dem b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e , 
einen möglichst großen T e i l der Nachfrage abdecken zu können, ent
gegenkommt, a n d e r e r s e i t s aber auch den Arbeitskräften günstige 
Verdienstchancen b e i von ihnen t e n d e n z i e l l für akzeptabel g e h a l t e 
nen Belastungen b i e t e n kann. Daß diese S i t u a t i o n umgekippt i s t 
und die Leistungsentlohnung für a l l e Arbeitskräfte und, wie ge
z e i g t , auch für die Mehrzahl d e r e r , die davon formal n i c h t e r 
faßt s i n d , zum massiven Problem gerät, i s t zum einen auf die we
der durch B e t r i e b s i n h a b e r noch durch Arbeitnehmervertretungen 
u n m i t t e l b a r zu beeinflussende Verschlechterung der Vorgabezeiten 
durch d i e H e r s t e l l e r , zum anderen aber auch auf die rückläufige 
Nachfrage nach entsprechenden Leistungen b e i g l e i c h z e i t i g s t a r k 
gestiegenem Arbeitskräfteangebot zurückzuführen. 

c) Umgebungsbelastungen 

Lärm 

Während insgesamt Lärm a l s die v e r b r e i t e t s t e Umgebungsbelastung 
am A r b e i t s p l a t z g i l t ( v g l . Weimer 1983, S. 205), s p i e l t e er i n den 
von uns untersuchten Bereichen eine sehr u n t e r s c h i e d l i c h e R o l l e . 

R e l a t i v wenig bedeutend s i n d Lärmbelästigungen i n der Backwaren
h e r s t e l l u n g , am wenigsten im Handwerk. In der Fleischwarenher-
s t e l l u n g t r i t t e r h e b l i c h e r Lärm vor a l l e m beim Schlachten und beim 
Cuttern auf. Für k l e i n e B e t r i e b e bedeutet das, daß e i n T e i l der 
Arbeitskräfte während eines geringen T e i l s der A r b e i t s z e i t s o l 
chen Belastungen ausgesetzt i s t . Der v e r s c h i e d e n t l i c h vorgefunde
ne hohe Geräuschpegel beim Cuttern i s t durch k o n s t r u k t i v e Maßnah
men z w e i f e l l o s e r h e b l i c h zu senken. Dem stehen jedoch zum einen 
die hohen Anschaffungskosten neuer Geräte und die sehr lange Le
bensdauer t e c h n i s c h noch ohne weiteres den Anforderungen entspre
chender Altgeräte ebenso entgegen wie der Sachverhalt, daß diese 
Belästigung offenbar a l s n i c h t besonders gravierend angesehen 
w i r d . 

Eine e r h e b l i c h e R o l l e s p i e l t hingegen der Lärm i n den K a r o s s e r i e 
r e p a r a t u r a b t e i l u n g e n des Kfz-Handwerks. Neben der Verwendung von 
passiven Lärmschutzmitteln, die auch h i e r durchweg verfügbar s i n d , 
g i b t es auch Möglichkeiten, durch entsprechende Umbauten und Vor
richtungen i n den Werkstatträumen zur Lärmreduzierung beizutragen. 
H i e r s i n d jedoch nach A n s i c h t unserer Gesprächspartner sehr 
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s c h n e l l k o n s t r u k t i v e und noch früher Kostengrenzen e r r e i c h t . E r 
h e b l i c h e r Lärm w i r d nach v e r b r e i t e t e r A n s i c h t b e i der K a r o s s e r i e 
r e p a r a t u r mindestens so lange unvermeidbar s e i n , wie h i e r M e t a l l 
verformt und b e a r b e i t e t werden muß. 
Ähnliches g i l t im übrigen für den Stahlbau, wo z w e i f e l l o s e i n 
überdurchschnittlich hoher Lärmpegel zu verzeichnen i s t , und zwar 
sowohl-in den Handwerks- wie i n den I n d u s t r i e b e t r i e b e n . 
In der H o l z v e r a r b e i t u n g g i l t der hohe Lärmpegel a l s eine der gra
vierendsten Belastungsarten. In k l e i n e r e n Handwerksbetrieben w i r d 
die Lärmsituation häufig dadurch verschlimmert, daß zwischen Ma
schinenraum und r e s t l i c h e r Fertigung keine Trennwand besteht. I n 
zwischen g i b t es technische Lösungen, die durch Vorrichtungen an 
den Holzbearbeitungsmaschinen die Lärmemission s t a r k vermindern. 
Die I n s t a l l a t i o n s o l c h e r Maschinen im Handwerksbetrieb w i r d j e 
doch durch die handwerkstypische lange Nutzungsdauer des Maschi
nenparks z e i t l i c h s t a r k verzögert. 

E i n besonderer S t e l l e n w e r t kommt i n den von uns untersuchten Be
re i c h e n k l i m a t i s c h e n Belastungen zu. Auf diesem F e l d wurden i n 
den l e t z t e n Jahren zwar f a s t durch die Bank e r h e b l i c h e Verbesse-
rungen k o n s t a t i e r t , jedoch werden h i e r auch w e i t e r h i n e r h e b l i c h e r 
Handlungsbedarf und s u b s t a n t i e l l e Verbesserungsmöglichkeiten ge
sehen. 

Während im Kfz-Handwerk früher vor a l l e m über s t a r k j a h r e s z e i t a b 
hängige k l i m a t i s c h e Belastungen geklagt wurde, vor all e m über 
fehlende oder unzulängliche Heizung der Arbeitsplätze und massive 
Probleme mit Z u g l u f t , wurde uns von den meisten Gesprächspartnern 
bestätigt, daß auf diesem F e l d m i t t l e r w e i l e ebenso wie b e i den 
körperlichen Belastungen e r h e b l i c h e Verbesserungen e i n g e t r e t e n 
s i n d , und zwar meist im Zuge von Betriebsum- oder Betriebsneubau
te n . Dadurch s e i auch die Häufigkeit von Erkältungskrankheiten 
e r h e b l i c h zurückgegangen. 

Im Bäckerhandwerk können - abhängig von den räumlichen Gegeben
h e i t e n - Belastungen durch H i t z e entstehen. H i t z e b e l a s t u n g f i n d e t 
man insbesondere i n den sog. Kellerbäckereien mit schlechten Be
lüftungsmöglichkeiten, wie s i e insbesondere noch i n Innenstadtge
b i e t e n v e r b r e i t e t s i n d . Dabei i s t d i e Lösung des Problems s e l b s t 
i n den Fällen, i n denen die technischen Voraussetzungen gegeben 
s i n d und auch die Finanzierung der Modernisierung möglich wäre, 
zuweilen b l o c k i e r t bzw. sehr erschwert, w e i l die e r f o r d e r l i c h e n 
b a u l i c h e n Veränderungen am b i s h e r i g e n Standort n i c h t zu, r e a l i s i e 
ren wären. E i n Standortwechsel s c h e i d e t aber i n v i e l e n Fällen 
entweder ganz aus oder würde aus der S i c h t der Beschäftigten ge
nauso wie aus der Per s p e k t i v e der Inhaber eher e i n noch weit grö
ßeres Problem a l s die H i t z e b e l a s t u n g bedeuten. 

Starke k l i m a t i s c h e Belastungen s i n d auch für weite T e i l e der 
F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g c h a r a k t e r i s t i s c h . Aufgrund der Eigenarten 
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des v e r a r b e i t e t e n M a t e r i a l s und entsprechender V o r s c h r i f t e n müs
sen d i e meisten A r b e i t s s c h r i t t e b e i r e l a t i v n i e d r i g e n Temperatu
ren durchgeführt werden (max. +.-8°). Auf der anderen S e i t e h e r r 
schen b e i Tätigkeiten wie z.B. Räuchern oder Wurstbrühen zum T e i l 
hohe Temperaturen. 

Besonders problematisch i s t es, wenn Arbeitskräfte k u r z f r i s t i g 
zwischen solchen "Warmarbeitsplätzen" und kälteren h i n - und her
wechseln müssen. Wegen der weniger ausgeprägten A r b e i t s t e i l u n g 
s i n d von solchen Wechselbeanspruchungen wiederum hauptsächlich 
die M i t a r b e i t e r k l e i n e r e r Handwerksbetriebe b e t r o f f e n . Grundsätz
l i c h e Lösungsmöglichkeiten des Problems werden h i e r a l l e r d i n g s 
ebenso wenig gesehen wie etwa b e i der Hi t z e b e l a s t u n g beim Bäcker
handwerk. Da diese Belastung aber schon immer B e s t a n d t e i l des 
t r a d i e r t e n B e r u f s b i l d e s i s t , w i rd s i e zwar durchaus r e a l i s i e r t , 
l e t z t l i c h aber doch hingenommen. 

Im Stahlbau s i n d es d i e auf Montage beschäftigten Arbeitskräfte, 
die auf den B a u s t e l l e n u.U. schlechten Witterungsbedingungen aus
gesetzt s i n d . Anders a l s im Bausektor im engeren Sinne g i b t es 
im Stahlbau keinen g e s e t z l i c h e n Anspruch auf Sc h l e c h t w e t t e r g e l d . 
E r l e i c h t e r u n g kann das Tragen von Thermoanzügen oder d ie Überda
chung beim H a l l e n - und Gerüstbau bringen. Längst n i c h t i n a l l e n 
Firmen wird jedoch, wie uns Arbeitne h m e r v e r t r e t e r b e r i c h t e t e n , 
geeignete Schutzkleidung g e s t e l l t . 

Belastungen durch schädliche A r b e i t s s t o f f e , Dämpfe, Gase und 
Stäube wurden vor alle m für den Bere i c h der H o l z v e r a r b e i t u n g , 
d i e L a c k i e r a b t e i l u n g e n im Kfz-Handwerk und für d i e Bäcker a l s 
e i n w i c h t i g e s Arbeitsproblem angesehen. 

In besonders gravierender Weise s i n d Arbeitskräfte i n der Holz
verarbeitung von Belastungen durch gesundheitsgefährdende S t o f f e 
b e t r o f f e n . Zum einen entstehen b e i der Holzbearbeitung Holzstäube. 
Holzstaubeinwirkung kann - insbesondere b e i exotischen Hölzern -
zu Hauterkrankungen und zu Erkrankungen der Atemwege führen. 
Während Holzverarbeitungsmaschinen heute serienmäßig mit Absaug
anlagen ausgerüstet s i n d , hat man noch keine Lösung für die E i n 
dämmung der Staubentwicklung b e i der Verwendung von Handgeräten 
gefunden. Staubprobleme können durch d i e räumlichen Verhältnis
se e r h e b l i c h verschlimmert werden, wenn durch das Entstehen von 
Luftströmen der Staub im ganzen Arbeitsraum " v e r t e i l t w i r d . 
Zum anderen e n t h a l t e n d i e i n der Holzv e r a r b e i t u n g verwandten Far
ben, Lacke, Beizen und Kleber gesundheitsgefährdende Lösungsmit
t e l . Zwar s i n d heute i n den meisten Betrieben getrennte S p r i t z 
räume mit Absaugwänden e i n g e r i c h t e t worden, doch wird d i e Schutz
wirkung d i e s e r E i n r i c h t u n g e n o f t durch d i e b e t r i e b l i c h e "Ar
b e i t s p r a x i s " wieder eingeschränkt, z.B. dadurch, daß die ober
flächenbearbeiteten Werkstücke größer s i n d a l s d i e Abmessungen 
der Absaugwand, oder'auch dadurch, daß im Spritzraum g l e i c h z e i -
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t i g ^ g e t r o c k n e t w i r d , d i e do r t beschäftigten Arbeitskräfte a l s o 
d i e verdunstenden Lösungsmittel einatmen. E i n besonderes Problem 
besteht d a r i n , daß das Informationsniveau der mit diesen S t o f f e n 
arbeitenden Beschäftigten über e v t l . R i s i k e n und über r i s i k o 
mindernde Handhabung o f t sehr n i e d r i g i s t . 
Im Kfz-Handwerk wurden i n v i e l e n Werkstätten m i t t l e r w e i l e Vor
ri c h t u n g e n zur Absaugung der Abgase b e i A r b e i t e n am laufenden 
Motor i n s t a l l i e r t . S i e werden a l l e r d i n g s von den Arbeitskräften 
wegen des Ze i t d r u c k s oder aus Nachlässigkeit n i c h t immer genutzt. 
In den L a c k i e r a b t e i l u n g e n wurde der technische Stand i n den l e t z 
ten Jahren häufig ver b e s s e r t (größere L a c k i e r k a b i n e n , Erhöhung 
des L u f t d u r c h s a t z e s ) . Eine uns v e r s c h i e d e n t l i c h b e r i c h t e t e Folge 
i s t a l l e r d i n g s , daß d i e g e n e r e l l verfügbaren Atemschutzmasken 
o f t n i c h t oder nur unregelmäßig benutzt werden, w e i l durch die 
technische Veränderung d i e L u f t v e r m e i n t l i c h sauberer geworden 
i s t und A r b e i t e n ohne Atemschutz deshalb a l s unbedenklich ange
sehen w i r d . Dies i s t um so pro b l e m a t i s c h e r , a l s nach Ansicht von 
uns b e f r a g t e r Experten d i e modernen Lacke ( A c r y l ) eher noch ge
fährlichere S t o f f e e n t h a l t e n a l s d i e früher e i n g e s e t z t e n N i t r o -
bzw. Kunstharzfarben. 

Maßgeblich dafür, daß das 1 Problem von v i e l e n Arbeitskräften n i c h t 
gesehen oder mindestens weit unterschätzt w i r d , i s t offenbar d i e 
Tatsache, daß s i c h d i e Folgen der Nichtnutzung e r s t sehr spät 
zeigen bzw. d i e Schutzwirkung im Unterschied zu anderen Schutz
maßnahmen (wie etwa Sic h e r h e i t s s c h u h e oder Helm) n i c h t u n m i t t e l 
bar s i n n l i c h e r f a h r b a r i s t . 
E i n schwerwiegendes Problem s t e l l t das A u f t r e t e n von Mehlstaub
a l l e r g i e n im Bereich der Backwarenherstellung 'dar. Nach dem der- -
z e i t i g e n Stand des Wissens kann d i e Gefahr zwar durch d i e Ver
wendung von S i l o s und durch d i e Abdeckung der b e i der Teigzube
r e i t u n g e i n g e s e t z t e n Mischmaschinen r e d u z i e r t werden, es t r e t e n 
aber auch i n modernst e i n g e r i c h t e t e n Betrieben immer wieder Fäl
l e von "Bäckerasthma" auf. Für d i e be t r o f f e n e n Arbeitskräfte 
handelt es s i c h um e i n massives Problem, das i n der Regel n i c h t 
gelöst, sondern nur durch den Wechsel des Berufs umgangen werden 
kann. 
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4. Faktoren, d i e Belastungen zu Arbeitskräfteproblemen werden 
l a s s e n 

a) Lage und Dauer der A r b e i t s z e i t 

Die Dauer und die Lage sowie die R e g e l h a f t i g k e i t der A r b e i t s z e i t 
s i n d Momente, die e r h e b l i c h e n Einfluß darauf haben, ob und wie 
bestimmte b e t r i e b l i c h e Bedingungen und Belastungen den A r b e i t 
nehmern zum Problem werden. 

Da S c h i c h t a r b e i t i n den von uns untersuchten Bereichen b i s dato 
kaum eine R o l l e s p i e l t - üblich s i n d "normale A r b e i t s z e i t e n " mit 
Ar b e i t s b e g i n n zwischen 6 und 8 Uhr morgens und entsprechendem 
Arbeitsende zwischen 15 und 17 Uhr - , i s t die Lage der A r b e i t s 
z e i t e i g e n t l i c h nur im Bereich des Bäckerhandwerks von exponier
t e r Bedeutung. 

Um den Verbraucherwünschen nach o f e n f r i s c h e n Backwaren i n den Mor
genstunden nachkommen zu können, i s t h i e r e i n extrem früher Ar
be i t s b e g i n n notwendig. Die Ladenöffnungszeiten l i e g e n b e i 7 Uhr, 
i n der Fert i g u n g beginnt d i e A r b e i t an Werktagen um 4- Uhr, für 
e i n i g e Arbeitskräfte, die mit vorbereitenden A r b e i t e n beschäf
t i g t s i n d , b e r e i t s um 3 Uhr. Die A r b e i t s z e i t e n werden h i e r durch 
das Bäckereiarbeitszeitgesetz (BAZG) g e r e g e l t . Danach darf i n 
der Backwarenherstellung nach 22 Uhr und vor 4 Uhr, an Samstagen 
vor 24 Uhr n i c h t g e a r b e i t e t werden. Da i n der überwiegenden Zahl 
der B e t r i e b e sowohl im Handwerk a l s auch i n der I n d u s t r i e von der 
Beschäftigtenzahl und vom Absatz her keine S c h i c h t a r b e i t möglich 
i s t , s i n d die dort beschäftigten Arbeitskräfte ständig von d i e 
s e r ungünstigen A r b e i t s z e i t b e t r o f f e n , so daß man h i e r auch von 
Dauerhalbnachtarbeit s p r i c h t . 

Für die Beschäftigten bedeutet diese Lage der A r b e i t s z e i t n i c h t 
nur einen ständig gegenüber der Umwelt verschobenen Lebens- und 
Arbeitsrhythmus, sondern auch eine erhöhte psychische Belastung, 
da d i e ungünstige A r b e i t s z e i t meist noch mit der Notwendigkeit 
zu A r b e i t unter großem Zei t d r u c k zusammenfällt. So h e r r s c h t i n 
der Phase, i n der nach Aussagen B e t r o f f e n e r o f t der "tote Punkt" 
der Leistungsfähigkeit e i n s e t z t , zwischen 5 und 5 Uhr i n der 
Frühe, besonderer Streß und Hektik i n der Backstube. M i t neuen 
Techniken wie Frosten und Gärunterbrechen g i b t es a l l e r d i n g s i n 
zwischen Möglichkeiten, durch d i e Vorproduktion von Sortiments-
t e i l e n d i e Stoßzeiten i n den frühen Morgenstunden zu entze r r e n . 
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Die Lage der A r b e i t s z e i t war o f f e n b a r e i n mitentscheidender Grund 
für d i e große Zahl von Abgängen aus dem Bäckerhandwerk. Auch b e i 
den im Beruf Verbliebenen w i r d d i e A u s s i c h t auf eine "normalere" 
A r b e i t s z e i t häufig a l s Motiv für einen denkbaren Berufswechsel 
genannt. A l l e r d i n g s w i r d v e r e i n z e l t d i e ungewöhnliche branchen-
s p e z i f i s c h e A r b e i t s z e i t wegen des damit verbundenen frühen F e i e r 
abends durchaus geschätzt. Angesichts der K o n k u r r e n z s i t u a t i o n 
gehen auch v i e l e Arbeitskräfte im Handwerk davon aus, daß der frü
he A r b e i t s b e g i n n l e t z t l i c h i n Kauf genommen werden muß, da sonst 
eine Gefährdung der Arbeitsplätze zu gewärtigen s e i . 

Verschärft w i r d das Problem der A r b e i t s z e i t e n i n d i e s e r Branche 
dadurch, daß nach Schätzung von uns b e f r a g t e r Experten sowohl i n 
der I n d u s t r i e a l s auch im Handwerk a l l e n t h a l b e n gegen das Nachtback 
verbot verstoßen w i r d . Die häufigste P r a x i s dabei i s t es, d i e Ar-
b e i t s z e i t e n um 1 b i s 1 1/2 Stunden vorzuverlegen. In e i n z e l n e n Fäl
l e n werde sogar durchgebacken. Angesichts des sch a r f e n Konkurrenzkampfes s i n d d i e B e t r i e b e b e s t r e b t , einen möglichst großen T e i l 
des Sortiments i n der Frühe anbieten zu können. Insbesondere jene 
B e t r i e b e kommen mit der vom BAZG eingeräumten F e r t i g u n g s z e i t n i c h t j 
mehr aus, d i e eine große Zahl von F i l i a l e n , aber begrenzte räumli
che Fertigungskapazitäten haben oder d i e im Liefergeschäft enga
g i e r t s i n d , b e i dem d i e Abnehmer eine A n l i e f e r u n g der Waren schon 
vor 6 Uhr verlangen. Für einen T e i l der Arbeitskräfte w i r d damit 
aus der Dauerhalbnachtarbeit f a s t schon dauerhafte N a c h t a r b e i t . 

Sonst wurde i n k e i n e r der untersuchten Branchen d i e Lage der Arbeitszeit a l s besonders problematisch angesehen. 

i 
A l l e r d i n g s beginnt s i c h im Kfz-Handwerk e i n Trend abzuzeichnen, 
der, wenn er s i c h durchsetzen s o l l t e , von den Beschäftigten a l s 
sehr n a c h t e i l i g angesehen w i r d . 

E i n i g e B e t r i e b e experimentieren mit Schichtsystemen bzw. versu
chen, entweder b e i F o r t g e l t u n g der Fünftagewoche den Samstag wie
der zum A r b e i t s t a g zu machen oder überhaupt wieder g e n e r e l l an 
sechs Tagen a r b e i t e n zu l a s s e n . Begründet w i r d das mit Anforderun
gen der Kunden, denen man d i e b i s h e r i g e n Werkstattöffnungszeiten 
n i c h t mehr zumuten könne. Da s i c h der Markt des Kfz-Handwerks i n 
den l e t z t e n Jahren e i n d e u t i g von einem Verkäufermarkt, b e i dem 
d i e Kundschaft mehr oder weniger i n e i n e r B i t t s t e l l e r p o s i t i o n 
s i c h befand, zu einem Käufermarkt e n t w i c k e l t habe, müsse man d i e 
sen I n t e r e s s e n Rechnung tr a g e n , w o l l e man n i c h t w e i t e r e A r b e i t s 
plätze gefährden. 

Obwohl neben den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g e n auch d ie 
Gewerkschaften Widerstand gegen d e r a r t i g e Regelungen angekündigt 
haben, war e i n e r h e b l i c h e r T e i l der von uns befragten Arbeitskräf
te n i c h t s i c h e r , ob man auf d i e Dauer solche Regelungen, d i e man 
a l s durchaus problematischen E i n g r i f f i n den s o z i a l e n B e s i t z s t a n d 
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a n s i e h t , würde verhindern können. Maßgeblich war auch h i e r die 
Einschätzung, daß aufgrund der s t r u k t u r e l l e n Entwicklung der 
Branche d ie B e t r i e b s i n h a b e r t e n d e n z i e l l immer weniger gezwungen 
s i n d , auf die damit verbundenen Arbeitnehmerprobleme Rücksicht zu 
nehmen. 
Samstagsarbeit s p i e l t auch i n den Nahrungsmittelhandwerken eine 
R o l l e . Bäcker und Metzger machen an Samstagen einen großen T e i l 
i h r e s wöchentlichen Umsatzes, beide müssen an Samstagen T e i l e i h 
res Sortiments f r i s c h anbieten können. Während im Fl e i s c h e r h a n d 
werk die 5-Tage-Woche schon s e i t langem p r a k t i z i e r t w i r d - meist 
i s t am Samstag nur eine r e d u z i e r t e F e r t i g u n g s b e l e g s c h a f t tätig, 
wobei Regelungen g e l t e n , die jedem i n bestimmtem-Turnus e i n f r e i 
es Wochenende ga r a n t i e r e n -, i s t im Bäckerhandwerk e r s t 19 82 die 
5-Tage-Woche v e r b i n d l i c h i n den meisten Manteltarifverträgen vor
geschrieben worden. A l l e r d i n g s w i r d s i e noch längst n i c h t von a l 
l e n B e trieben v e r w i r k l i c h t . Insbesondere die k l e i n e n Handwerksbe
t r i e b e , die auf Grund i h r e s geringen Personalbestands n i c h t i n 
der Lage s i n d , durch e i n r o l l i e r e n d e s System i h r Geschäft an 
sechs Tagen o f f e n z u h a l t e n , haben Umsetzungsprobleme. B e t r i e b s 
schließung an einem Wochentag - im Fleischerhandwerk n i c h t unüb
l i c h - glauben s i c h diese Betriebe angesichts der Konkurrenzsi
t u a t i o n n i c h t l e i s t e n zu können. Der scharfe Wettbewerb erschwere 
h i e r Absprachen mit anderen Betrieben der näheren Umgebung über 
einen gemeinsamen oder auch wechselnden Ruhetag. 

Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß mit der Durchsetzung der 5-
Tage-Woche i n den meisten I n d u s t r i e - und D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h e n 
das Nachhinken, insbesondere des Handwerks, auf diesem F e l d zu
nehmend den S t e l l e n w e r t eines außerordentlichen Arbeitnehmerpro
blems gewann (Wunsch nach langen Wochenenden gemeinsam mit Ehe
p a r t n e r und F a m i l i e ) . Trotz nach wie vor bestehender e r h e b l i c h e r 
b e t r i e b l i c h e r Interessen an der A u f r e c h t e r h a l t u n g von Produktion 
und Verkauf gerade an Samstagen, gelang es i n den 60er und 70er 
Jahren, Lösungen durchzusetzen, die den Arbeitnehmerinteressen 
weitgehend entgegenkamen. Aufgrund der r e l a t i v günstigen P o s i t i o n 
der Beschäftigten während der Arbeitskräfteknappheit wurden v i e l 
fach b e r e i t s b e t r i e b l i c h e Modelle p r a k t i z i e r t , ehe es dann zu 
allgemeinen t a r i f v e r t r a g l i c h e n Regelungen kam. Dort, wo die ver
b i n d l i c h e Einführung der 5-Tage-Woche e r s t r e l a t i v spät e r f o l g t e . 
und mit e i n e r Verschlechterung der Bedingungen auf den Absatz
märkten e i n h e r g i n g , g i b t es a l l e r d i n g s e r h e b l i c h e D e f i z i t e b e i 
der p r a k t i s c h e n Umsetzung. 

Umgekehrt sehen mindestens e i n i g e B e t r i e b e j e t z t d i e Z e i t für 
s i c h gekommen, aufgrund v e r m e i n t l i c h oder tatsächlich geänderter 
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Kundenansprüche und der für solche Vorhaben günstigeren Beschäf
t i g u n g s s i t u a t i o n , Versuche zu unternehmen, wieder A r b e i t s z e i t e n 
durchzusetzen, d i e möglicherweise den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n 
"besser, den Arbeitnehmerinteressen aber weniger entsprechen 
(Schichtsysteme auch im Handwerk, Wiedereinführung bzw. Auswei
tung von Samstags-Arbeit usw.). Begünstigt werden solche Tenden
zen durch Stellungnahmen i n der p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n , i n der 
auch die Wiedereinführung von Samstags- oder gar Sonntagsarbeit, 
insbesondere von e i n i g e n exponierten V e r t r e t e r n e i n e r angebots
o r i e n t i e r t e n Beschäftigungspolitik, a l s e i n M i t t e l zur Bekämpfung 
der A r b e i t s l o s i g k e i t d e k l a r i e r t w i r d . 

A l s sehr w i c h t i g für die untersuchten Bereiche erwies s i c h auch 
das Problem der Mehrarbeit bzw. die Frage unvorhergesehener Ab
weichungen von der N o r m a l a r b e i t s z e i t . 

Im Tischlerhandwerk werden t r o t z t e n d e n z i e l l e r Unterauslastung i n 
erheblichem Umfang regelmäßig Überstunden g e l e i s t e t . Dieser von 
der Absatzlage unabhängige Sockel von Mehrarbeit r e s u l t i e r t dabei 
häufig aus D e f i z i t e n der Betriebe i n bezug auf A r b e i t s o r g a n i s a 
t i o n und Kapazitätsplanung. Im baunahen Bereich des T i s c h l e r h a n d 
werks s i n d Überstunden auch Folge der Abhängigkeit a l s Subunter
nehmer. 

Auch i n der h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e und i n der Nahrungsmit
t e l i n d u s t r i e werden t r o t z Beschäftigungsabbaus und K u r z a r b e i t 
Überstunden i n z.T. erheblichem Umfang g e l e i s t e t . Überstunden 
s i n d i n diesen Branchen zum einen Ergebnis der verschärften Ra
t i o n a l i s i e r u n g i n den Bet r i e b e n . Die Belegschaften s i n d ausge-
dünnt worden, Personalreserven für Ausfälle durch Urlaub, Krank
h e i t e t c . wurden abgebaut, die Personalstärke i s t dem im Durch
s c h n i t t geringen Auslastungsgrad angepaßt worden. Geringe Auf
t r a g s s p i t z e n führen h i e r schon zu Überstunden. 

Zum anderen s i n d Überstunden auch das Ergebnis der besonderen Be
dingungen auf den Absatzmärkten d i e s e r Branchen, die s i c h zu Käu
fermärkten e n t w i c k e l t haben und auf denen den H e r s t e l l e r n e i n ex
trem hohes Maß an Flexibilität abverlangt w i r d , eine Flexibilität, 
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die diese hauptsächlich durch - auch i n z e i t l i c h e r H i n s i c h t -
f l e x i b l e n Arbeitskräfteeinsatz zu e r r e i c h e n suchen. So führt z.B. 
die b e i den Großbetrieben zu beobachtende S t r a t e g i e , die eigene 
Lagerhaltung abzubauen und auf die meist k l e i n b e t r i e b l i c h e n L i e 
f e ranten abzuwälzen, b e i diesen meist zu einem A n s t i e g der Über
stunden, da die K l e i n b e t r i e b e f i n a n z i e l l o f t gar n i c h t i n der 
Lage s i n d , umfangreichere Lager zu h a l t e n . 

So w i r d z.B. i n der N a h r u n g s m i t t e l i n d u s t r i e die k o n t i n u i e r l i c h e 
B e l i e f e r u n g zunehmend durch die sog. P a r t i e l i e f e r u n g verdrängt, 
d.h. die großen Einzelhandelsunternehmen ordern - o f t i n Abhän
g i g k e i t von günstigen Notierungen der j e w e i l i g e n R o h s t o f f p r e i s e -
z.B. für überregional durchgeführte Sonderangebotsaktionen sehr 
k u r z f r i s t i g sehr große Bestellungen. Nur der H e r s t e l l e r , der von 
heute auf morgen lieferfähig i s t , hat h i e r eine Chance. Da u.a. 
wegen des F r i s c h e e r f o r d e r n i s s e s der Produkte eine Lagerhaltung 
n i c h t möglich i s t , führt diese Veränderung des Lieferwesens zu 
d i s k o n t i n u i e r l i c h e n , n i c h t vorhersehbaren A u s l a s t u n g s s p i t z e n , die 
die B e t r i e b e durch Überstunden zu bewältigen versuchen. 

Ähnliches i s t i n der h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e zu beobachten, 
wo s i c h d i e H e r s t e l l e r von s e l t e n der großen Einkaufs verbände dem 
Druck ausgesetzt sehen, für k u r z f r i s t i g angesetzte Sonderaktionen 
i n immer kürzerer Z e i t zu l i e f e r n , wobei die Seriengrößen immer 
k l e i n e r werden. V i e l e H e r s t e l l e r machen nur noch einen geringen 
T e i l i h r e s Umsatzes mit ihrem Standardkatalogprogramm und be
s t r e i t e n immer größere Umsatzanteile mit solchen Sonderaktionen. 
Z e i t l i c h e Flexibilität, ständige und pünktliche Lieferfähigkeit 
s t e l l t auch für die K l e i n b e t r i e b e , d i e a l s Z u l i e f e r e r für die 
Endmöbelhersteller tätig s i n d , eine Überlebensvoraussetzung auf 
dem Markt dar und führt auch h i e r zu o f t extremen Anforderungen 
an d i e z e i t l i c h e Verfügbarkeit der Arbeitskräfte. 

Die Notwendigkeit außerbetrieblicher Montagearbeiten auf o f t r e 
g i o n a l weit vom B e t r i e b s o r t liegenden B a u s t e l l e n i s t e i n Grund 
für die hohe Zahl von Überstunden im Stahlbau und im Holzinnen
ausbau. Sofern Überstunden b e i solchen Montagearbeiten f e r n vom 
Wohnort a n f a l l e n , g i b t es e i n besonderes I n t e r e s s e der Beschäf
t i g t e n an Überstunden: Wenn man schon seine F r e i z e i t n i c h t zu 
Hause verbringen kann, w i l l man wenigstens einen möglichst hohen 
Verdienst e r z i e l e n bzw. eine Verkürzung der Arbeitswoche (z.B. 
ganze f r e i e Tage oder frühen Feierabend am F r e i t a g ) . 

Ob die Überstundenanforderungen für die Arbeitskräfte zum Problem 
werden, hängt von e i n e r V i e l z a h l auch außerbetrieblicher Faktoren 
ab. Unpopulär s i n d vor a l l e m k u r z f r i s t i g angeordnete Überstunden 
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(da man s i e n i c h t mit i n d i v i d u e l l e n I n t e r e s s e n k o o r d i n i e r e n kann) 
und Überstundenfahren i n einem größeren Ausmaß, da dies andere 
F r e i z e i t - oder Nebenerwerbsinteressen massiv t a n g i e r t . Gerade 
wenn es um für den B e t r i e b ( v e r m e i n t l i c h oder tatsächlich) wich
t i g e Terminaufträge geht, w i r d die Notwendigkeit von Überstunden 
i n der Regel a k z e p t i e r t , vor a l l e m dann, wenn der B e t r i e b b e r e i t 
i s t , s e i n e r s e i t s ggf. auch den A r b e i t s z e i t i n t e r e s s e n der Beleg
s c h a f t entgegenzukommen. Die Mehrarbeit w i r d zwar von unseren Ge
sprächspartnern e i n e r s e i t s a l s Belastung angesehen, m i t t l e r w e i l e 
s i e h t aber o f f e n s i c h t l i c h das Gros der Arbeitskräfte die durch 
den Oberstundenabbau zu verzeichnenden V e r d i e n s t v e r l u s t e a l s das 
e r h e b l i c h größere Problem an. Angesichts der Tatsache, daß 
g l e i c h z e i t i g auch die übertariflichen V e r d i e n s t b e s t a n d t e i l e ver
r i n g e r t wurden und die r e i n e n Tariflöhne b e i N o r m a l a r b e i t s z e i t 
e i n f a c h a l s zu n i e d r i g g e l t e n , wäre e i n Großteil der Beschäftig
ten an zusätzlichen Überstunden i n t e r e s s i e r t . 

Kaum noch eine R o l l e s p i e l t Mehrarbeit i n l e t z t e r Z e i t im Bäcker
und Metzgerhandwerk. I n a l l e n von uns untersuchten Betrieben g i n 
gen die Inhaber davon aus, p e r s o n e l l mindestens ausreichend be
s e t z t zu s e i n . K l e i n e Schwankungen i n der Produktion s e i e n daher 
ohne weitere ( b e z a h l t e ) Überstunden zu bewältigen. Zum besseren 
Verständnis i s t zu berücksichtigen, daß mindestens i n den k l e i n e 
ren Betrieben i n n e r h a l b der Produktion i n der Regel n i c h t eine 
f e s t e Stundenzahl i n r e l a t i v e r Unabhängigkeit vom A r b e i t s a n f a l l 
g e l e i s t e t w i r d , sondern d i e "Mannschaft" das anstehende Produk
tionsprogramm zu bewältigen hat. Nach Abschluß a l l e r damit ver
bundenen A r b e i t e n i s t dann Feierabend. Das bedeutet i n der Pra
x i s , daß es e i n e r s e i t s häufig vorkommt, daß die v o l l e Stundenzahl 
n i c h t e r r e i c h t w i r d , a n d e r e r s e i t s aber b e i besonderen Nachfrage
s p i t z e n länger g e a r b e i t e t werden muß. Bei diesem Verfahren, das 
man a l s eine A r t "Pensumarbeit" mit n i c h t f o r m a l i s i e r t e m F r e i 
z e i t a u s t a u s c h bezeichnen kann, s i n d e r s t dauerhafte Veränderungen 
des Absatzes e i n Anlaß, das ei n g e s e t z t e Arbeitsvolumen über Ver
änderungen der bezahlten A r b e i t s z e i t bzw. Entlassungen oder E i n 
s t e l l u n g e n zu m o d i f i z i e r e n . Auch h i e r g i l t a l l e r d i n g s , daß i n 
Z e i t e n günstiger A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n die Belegschaften eher 
i n der Lage waren, b e i e r h e b l i c h steigendem A r b e i t s a n f a l l eine Auf-
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Stockung der Mannschaft durchzusetzen. S i e waren dabei gegenüber 
den Inhabern i n e i n e r günstigen P o s i t i o n , da diese sonst befürch
ten mußten, daß e v t l . weitere Beschäftigte abwandern. Dies bedeu
t e t e insbesondere i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n auch, daß dann der Be
t r i e b s i n h a b e r s e l b s t b e i p e r s o n e l l e n Engpässen wieder i n der Pro
duktion m i t a r b e i t e n mußte bzw. seinen E i n s a t z dort auszuweiten 
h a t t e , was wiederum von ihm s e l b s t a l s außerordentliche Belastung 
empfunden wurde, umgekehrt aber d i e Durchsetzung e i n e r P e r s o n a l 
aufstockung e r l e i c h t e r t e . 

Dagegen g i b t es heute durchaus Fälle, i n denen Absatzrückgänge zu 
i 

überproportionalem Personalabbau genutzt werden. In anderen Be
t r i e b e n dagegen w i r d betont, daß man neuerdings t e n d e n z i e l l über
be s e t z t s e i , da man das Arbeitsvolumen n i c h t s o f o r t und i n vollem 
Umfang an die rückläufige Nachfrage anpassen könne und w o l l e . 

Weitgehend verschwunden s'ind Überstunden auch im Kfz-Handwerk -
wegen der sch l e c h t e n Auslastung wurden, wie erwähnt, von e i n i g e n 
Be t r i e b e n sogar b e r e i t s Kurzarbeitsphasen e i n g e s c h a l t e t . 

b) Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 

Ob und wie b e t r i e b l i c h e Arbeitsbedingungen s i c h für die A r b e i t s 
kräfte problematisch auswirken, hängt sehr entscheidend davon ab, 
wie die q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen der Betroffenen s i n d 
und welche Möglichkeiten die Tätigkeit zur Nutzung vorhandener 
Fähigkeiten und Kenntnisse ebenso wie zum Erwerb neuer, zusätzli
cher Fähigkeiten b i e t e t . Weiter s p i e l t eine R o l l e , ob es a l s rea
l i s t i s c h wahrgenommene Perspek t i v e n des A u f s t i e g s auf a t t r a k t i v e 
re Arbeitsplätze g i b t . 

E i n besonders w i c h t i g e s Problem i s t die Überforderung durch be
stehende Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e . Fehlende oder unzulängliche Aus
b i l d u n g bedeutet zum einen, daß die Ausübung der Tätigkeit mit 
außerordentlichem Streß verbunden i s t , daß ständig die Angst 
h e r r s c h t , durch eigenes "Versagen" m a t e r i e l l e Schäden an Produk
tion s a n l a g e n und Produkten a n z u r i c h t e n und e v t l . die eigene Ge-
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sundheit oder die von K o l l e g e n zu gefährden. Vor a l l e m aber för
dert e i n solches Gefühl unzureichender Eignung für den A r b e i t s 
p l a t z die Angst, aufgrund s o l c h e r "Fehler" die Beschäftigung zu 
v e r l i e r e n . Angesichts der A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n bedeutet das wie
derum für geri n g q u a l i f i z i e r t e oder überwiegend b e t r i e b s s p e z i 
f i s c h ausgebildete Arbeitnehmer die A u s s i c h t auf langanhaltende 
oder gar dauerhafte A r b e i t s l o s i g k e i t . 

Während das s k i z z i e r t e Syndrom für e r h e b l i c h e T e i l e insbesondere 
der Angelernten, vor a l l e m i n größeren B e t r i e b e n , c h a r a k t e r i s t i s c h 
i s t , s p i e l t es i n unserem Untersuchungsfeld offenbar eine ver
g l e i c h s w e i s e eher geringe R o l l e . Im Handwerk g i b t es g e n e r e l l e i 
nen weit überdurchschnittlichen F a c h a r b e i t e r a n t e i l . Dauerhafte 
Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e gewannen daher kaum große Bedeutung. 

Für das Metzger- und das Bäckerhandwerk läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß 
die ( t e i l w e i s e i n l e t z t e r Z e i t a k t u a l i s i e r t e ) gewerbliche A u s b i l 
dung nach A n s i c h t a l l e r von uns befragten Personen Absolventen 
h e r v o r b r i n g t , die ohne Einschränkung i n der Lage s i n d , a l l e n An
forderungen des Berufes gerecht zu werden. Überforderung durch 
unzulängliche Q u a l i f i k a t i o n wurde auch von den befragten A r b e i t s 
kräften i n keinem F a l l genannt. Maßgeblich i s t dafür s i c h e r i n 
e r s t e r L i n i e , daß die Entwicklung von Produkten wie A r b e i t s m i t 
t e l n zwar auch i n diesen Branchen durchaus weitergegangen i s t , 
der Prozeß jedoch sehr k o n t i n u i e r l i c h und langsam v e r l i e f . Ent
scheidende Tätigkeitsaspekte s i n d s e i t Jahrzehnten, wenn n i c h t 
länger, unverändert. Auftretende zusätzliche Anforderungen durch 
neue Maschinen und A r t i k e l s i n d von e i n e r A r t , daß man die ent
sprechenden F e r t i g k e i t e n q uasi nebenher erwerben kann. Q u a l i f i k a 
t i o n s d e f i z i t e t r e t e n h i e r höchstens i n e i n i g e n im oberen Q u a l i -
täts- und Preissegment i h r e s Marktes tätigen S p i t z e n b e t r i e b e n auf 
und beziehen s i c h dann zumeist auf die Einführung ganz neuer Pro
duktgruppen, auf neue Methoden der Produktpräsentation und ähnli
che, "zusätzliche" F e r t i g k e i t e n . 
Auch für das Tischlerhandwerk g i l t , daß die gegenwärtige A u s b i l 
dung den Anforderungen i n der Fertigung e n t s p r i c h t und die e r 
l e r n t e n f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n dort auch abverlangt werden. 
Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f sehen die Experten für dieses Handwerk a l 
l e r d i n g s für die Zukunft, und zwar - angesichts der rasch voran- • 
schreit e n d e n technischen Innovationen i n diesem Handwerk - im 
H i n b l i c k auf den Umgang mit modernen Holzverarbeitungsmaschinen 
sowie i n bezug auf g e s t a l t e r i s c h e Fähigkeiten.. 

E i n - z.T. rascher - Wandel der Anforderungen i s t auch im Kfz-
Handwerk und i n bestimmten Bereichen des Stahlbaus zu k o n s t a t i e 
ren. Jedoch b i l d e t e n im Stahlbau und im Kfz-Handwerk aufgrund des 
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hohen F a c h a r b e i t e r a n t e i l s und der o f f e n s i c h t l i c h einigermaßen ak
t u e l l e n Berufsausbildungsgange Überforderungen i n d i e s e r H i n s i c h t 
eher die Ausnahme. S p e z i e l l im Kfz-Handwerk w i r d i n der Regel 
auch eine ständige Fortentwicklung der b e r u f l i c h e n Fähigkeiten 
gemäß den s i c h ändernden E r f o r d e r n i s s e n angestrebt. 

Wo - z.3. im Stahlbau - neue zusätzliche Anforderungen a u f t r a t e n , 
wurden von den Beschäftigten die zunächst fehlenden Kenntnisse 
n i c h t a l s persönliche Mängel, sondern a l s zusätzliche Herausfor
derungen angesehen, denen man s i c h zu s t e l l e n b e r e i t war. Soweit 
der B e t r i e b den Betroffenen angemessene Möglichkeiten zum Erwerb 
der Z u s a t z q u a l i f i k a t i o n e n bot (z.B. Schweisserkurse, Einführung 
an neuen Maschinen im B e t r i e b oder durch Schulung beim H e r s t e l 
l e r ) , t r a t e n auch kaum Probleme auf. Dagegen wurde von e i n i g e n 
Befragten aus k l e i n e r e n Betrieben bemängelt, daß man e i n f a c h mit 
neuen Verfahren, Anlagen oder Werkzeugen k o n f r o n t i e r t werde und 
dann s e l b s t sehen müsse, wie man damit zurechtkomme. Dies bedeute 
insbesondere i n der Einführungsphase zusätzliche Belastungen, man 
versuche aber, s i c h die notwendigen Freiräume zu v e r s c h a f f e n . 
P r i n z i p i e l l fühlten s i c h daher die M e t a l l f a c h a r b e i t e r i n der Re
g e l den neuen Anforderungen durchaus gewachsen. 

Beschwerden über q u a l i f i k a t o r i s c h e Überforderungen gab es auch 
von e i n i g e n Beschäftigten im Kfz-Handwerk. Auch h i e r ging es 
n i c h t um grundsätzliche D e f i z i t e , sondern um die i n Einzelfällen 
unzureichenden Schulungsmöglichkeiten, etwa beim Modellwechsel 
oder der Einführung n e u a r t i g e r Komponenten. Die entsprechenden 
Schulungen s e l b s t wurden durchweg a l s angemessen angesehen. Be
mängelt wurde dagegen, daß von manchen Betr i e b e n n i c h t a l l e n Be
schäftigten, für die die Maßnahmen von In t e r e s s e wären, auch die 
Teilnahme ermöglicht w i r d . Umgekehrt wurde a l l e r d i n g s auch konze
d i e r t , daß es Kollegen g i b t , die n i c h t immer b e r e i t s e i e n , an den 
angebotenen Schulungen teilzunehmen. 

Wenn gerade die Entwicklung der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n den
noch von v i e l e n Beschäftigten im Kfz-Handwerk m i t t e l b a r a l s eine 
Bedrohung angesehen w i r d , dann n i c h t , w e i l s i e s i c h d i e s e r Ent
wicklung n i c h t gewachsen fühlen. Die Befürchtung i s t vielmehr, 
daß angesichts des ständig steigenden Überangebots an Lehrabsol
venten die Betriebe es vorziehen könnten, s t a t t ältere, manchmal 
auch körperlich n i c h t mehr v o l l leistungsfähige M i t a r b e i t e r wei
t e r z u b i l d e n , diese durch junge Ge s e l l e n mit " b r a n d a k t u e l l e r " Qua
l i f i k a t i o n zu e r s e t z e n . 

Insgesamt läßt s i c h für diese Handwerke f e s t h a l t e n , daß dort die 
übergroße Mehrheit eine einschlägige Berufsausbildung h a t , von 
den Anforderungen i n der Regel n i c h t überfordert w i r d , anderer
s e i t s i h r e Q u a l i f i k a t i o n e n i n erheblichem Umfang tatsächlich e i n 
s etzen kann. 
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U n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z von -Fachkräften g i b t es i n den von 
uns untersuchten Handwerksbranchen a l l e r d i n g s i n e i n i g e n Randbe
re i c h e n . So i s t eine E r o s i o n f a c h l i c h - h a n d w e r k l i c h e r Q u a l i f i k a 
t i o n e n und d e q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfteeinsatz häufig dann 
f e s t z u s t e l l e n , wenn s i c h B e t r i e b e sehr s t a r k s p e z i a l i s i e r t haben. 
E i n B e i s p i e l hierfür s i n d die auf F e n s t e r f e r t i g u n g s p e z i a l i s i e r 
ten Betriebe des Tischlerhandwerks. Eine Zunahme d e q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräfteeinsatzes kann auch für die Zukunft vermutet werden. 

So g i b t es i n den von uns untersuchten Handwerks zweigen immer 
auch einen gewissen Sockel von Un- bzw. Angelernten-Tätigkeiten, 
der nur dadurch "verdeckt" b l e i b t , daß solche Funktionen i n den 
Handwerksbetrieben t y p i s c h e r w e i s e von den Auszubildenden übernom
men werden. H i e r könnte es, wenn b e i Veränderung der A r b e i t s 
m a r k t s i t u a t i o n die hohen Ausbildungszahlen i n diesen Handwerken 
zurückgehen und g l e i c h z e i t i g durch d i e Überausbildung i n der Ver
gangenheit e i n Überangebot an Fachkräften e x i s t i e r t , durchaus zu 
u n t e r q u a l i f i z i e r t e m E i n s a t z von Fachkräften kommen, s o f e r n die 
Betriebe n i c h t aus Kostengründen zum verstärkten E i n s a t z von an
gelernten Arbeitskräften übergehen, wie Experten z.B. für das 
Bäckerhandwerk erwarten. 

Noch i n anderer H i n s i c h t kommt es zu d e q u a l i f i z i e r t e m A r b e i t s e i n 
s a t z von Fachkräften aus den von uns untersuchten Branchen. So 
i s t den von uns untersuchten Handwerks zweigen gemeinsam, daß s i e 
für den i n d u s t r i e l l e n Zweig i h r e r Branche m i t a u s b i l d e n . E i n Ab
wanderungsziel v i e l e r im Handwerk a u s g e b i l d e t e r Fachkräfte waren 
i n der Vergangenheit die d i e besseren Verdienste und o f t günstigere 
A r b e i t s z e i t e n bietenden I n d u s t r i e b e t r i e b e i h r e s Fachs. Dort wer
den diese Arbeitskräfte aber v i e l f a c h d e q u a l i f i z i e r t e i n g e s e t z t . 
So war zwar der F a c h a r b e i t e r a n t e i l i n den von uns einbezogenen 
i n d u s t r i e l l e n K l e i n b e t r i e b e n durchweg sehr hoch, die große Mehr
z a h l der Arbeitsplätze s t e l l t aber nach unseren Eindrücken nur 
Anforderungen, d i e den E i n s a t z von g e l e r n t e n Arbeitskräften n i c h t 
unbedingt e r f o r d e r l i c h machen. 

Aufgrund der gegenüber dem Handwerk stärkeren A r b e i t s Zerlegung 
s i n d die Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an den a l l e r m e i s t e n A r b e i t s -
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plätzen - obwohl die Produktionsanlagen und - a b l a u f e , abgesehen 
von der Dimension, denen im Handwerk sehr nahe verwandt s i n d -
sehr g e r i n g und wären ohne weit e r e s von Angelernten zu bewälti
gen. Die Tatsache, daß dennoch, insbesondere i n den i n d u s t r i e l l e n 
K l e i n b e t r i e b e n , häufig auf Angelerntenarbeitsplätzen Fachkräfte 
e i n g e s e t z t werden, hat zu einem gewissen T e i l " t r a d i t i o n e l l e " 
Gründe: V i e l e d i e s e r noch gar n i c h t lange dem Handwerk entwachse
nen B e t r i e b e bringen aus i h r e r Vergangenheit Fachkräftebeleg
scha f t e n mit. Zum anderen gelang es den I n d u s t r i e b e t r i e b e n - s i e 
l i e g e n überwiegend i n strukturschwachen Regionen, i n denen es 
kaum Großbetriebe g i b t , die Arbeitskräfte auf s i c h ziehen -, auch 
zu Z e i t e n der Vollbeschäftigung Fachkräfte aus dem Handwerk zu 
gewinnen und zu h a l t e n . Das Instrument h i e r z u waren damals vor 
al l e m die höheren Löhne, auch regelmäßigere A r b e i t s z e i t e n . Außer
dem waren s e i n e r z e i t auch Angelernte kaum zu w e s e n t l i c h n i e d r i g e 
r e r Bezahlung verfügbar. Die V o r t e i l e e i n e r F a c h a r b e i t e r b e l e g 
s c h a f t l i e g e n i n den f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e n , die die 
reibu n g s l o s e Umsetzbarkeit und damit d ie hohe Flexibilität des 
Arbeitskräfteeinsatzes s i c h e r n , und i n bestimmten e x t r a f u n k t i o n a 
l e n Q u a l i f i k a t i o n e n , die dem F a c h a r b e i t e r zugeschrieben werden, 
wie Zuverlässigkeit, M o t i v a t i o n , sorgfältiger Umgang mit Ausrü
stung und M a t e r i a l e t c . 

U n t e r q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s e i n s a t z von handwerklichen Fachkräften 
i n diesen I n d u s t r i e b e t r i e b e n l i e g t auch d a r i n begründet, daß die 
i n der handwerklichen Ausbildung v e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n und 
die für die i n d u s t r i e l l e F e r t i g u n g der g l e i c h e n Branche e r f o r d e r 
l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n immer mehr a u s e i n a n d e r d r i f t e n . Für die Ar
beitsplätze der Back- und der F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e , aber auch der 
hol z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e - j e d e n f a l l s so, wie s i e i n den 
t e c h n i s c h f o r t g e s c h r i t t e n e r e n größeren Betrieben v o r z u f i n d e n 
s i n d -, s i n d von handwerklichen F e r t i g k e i t e n j e w e i l s nur noch ge
ringe A n t e i l e verwertbar. Die aus dem Handwerk kommenden Fach
kräfte nehmen i n den I n d u s t r i e b e t r i e b e n i h r e r Branche Angelern
tenarbeitsplätze e i n , während die q u a l i f i z i e r t e n Arbeitsplätze 
von branchenfremden Fachkräften b e s e t z t werden bzw. s i c h die In
d u s t r i e einen eigenen, i h r e n Fertigungsprozessen angepaßten Aus
bi l d u n g s b e r u f s c h a f f t . 
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So entsprachen i n der h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e , d i e i h r e Fer
t i g u n g s s t r u k t u r e n i n den Jahren hoher Nachfrage ganz auf eine 
d u r c h r a t i o n a l i s i e r t e und hochmechanisierte Großserienfertigung 
e i n g e r i c h t e t h a t t e , d i e handwerklichen Q u a l i f i k a t i o n e n des T i s c h 
l e r s n i c h t mehr den E r f o r d e r n i s s e n der d o r t i g e n Produktion. M i t 
dem "Holzmechaniker" wurde daher e i n Ausbildungsberuf für d i e i n 
d u s t r i e l l e H o l z v e r a r b e i t u n g geschaffen, b e i dem e i n w e i t stärke
res Gewicht auf techni s c h e A u s b i l d u n g s i n h a l t e gelegt w i r d . An den 
ans p r u c h s v o l l e r e n Kernarbeitsplätzen der Fertigung - z.B. auch 
an den neuen NC-gesteuerten Fertigungsmaschinen - werden i n d i e s e r 
Branche auch häufig Fachkräfte aus den M e t a l l - oder den E l e k t r o -
berufen e i n g e s e t z t . 

Auch i n der hochautomatisierten F e r t i g u n g der Backwaren- und der 
F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e kann der Bäcker bzw. F l e i s c h e r seine hand
werklichen Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t mehr verwerten. Er i s t h i e r z u 
nehmend auf Angelerntenarbeitsplätze verwiesen. 

Für d i e handwerklichen Fachkräfte aus den untersuchten Branchen 
bedeutet diese Entwicklung, daß ihnen e i n sehr w i c h t i g e s Reser
v o i r an q u a l i f i z i e r t e n , berufsnahen Beschäftigungsmöglichkeiten 
ve r l o r e n g e h t , das i n der' Vergangenheit v i e l e n von ihnen auch Auf
stiegsmöglichkeiten geboten hat. 

Während d i e s e r u n t e r q u a l i f i z i e r t e E i n s a t z von den von uns b e f r a g 
ten Arbeitskräften über längere Z e i t n i c h t a l s problematisch ange
sehen wurde, hat s i c h b e i ihnen i n l e t z t e r Z e i t eine sehr v i e l 
s k e p t i s c h e r e E i n s t e l l u n g breitgemacht. Zurückführen läßt s i c h das 
vor a l l e m darauf, daß d i e V o r t e i l e , d i e den v e r g l e i c h s w e i s e eintö
nigeren A r b e i t s p l a t z damals dennoch a l s a t t r a k t i v erscheinen 
ließen, m i t t l e r w e i s e weitgehend hinfällig geworden s i n d : Die Löhne 
si n d meist weitgehend oder vollständig auf T a r i f n i v e a u abgesenkt 
( d i e Tariflöhne i n der I n d u s t r i e s i n d inzwischen kaum mehr höher 
a l s im Handwerk), zusätzliche S o z i a l l e i s t u n g e n wurden ebenso ab
gebaut wie d i e Möglichkeit des Zuverdienstes über Überstunden. 
Und auch d i e v e r m e i n t l i c h e höhere S i c h e r h e i t der Beschäftigung 
hat s i c h gerade i n K l e i n b e t r i e b e n der Holz- und F l e i s c h v e r a r 
b e i t u n g , wo es eine ganze Reihe von Schließungen gab, m i t t l e r 
w e i l e a l s höchst prekär erwiesen. Dazu kommt d i e e r h e b l i c h e I n t e n 
s i v i e r u n g der A r b e i t i n den l e t z t e n Jahren. Insgesamt l a s s e n d i e 
se Momente v i e l e n Handwerkern i h r e Entscheidung für den I n d u s t r i e 
b e t r i e b m i t t l e r w e i s e a l s sehr fragwürdig erscheinen. Einen 
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Weg zurück sehen a l l e r d i n g s d i e meisten aufgrund der A r b e i t s m a r k t 
lage auch n i c h t , obwohl er von den Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n her 
durchaus möglich wäre, was auch Handwerksbetriebsinhaber bestätigt 
haben. 

Das Problem fehlender Aufstiegchancen t r i t t angesichts der be
d r o h l i c h e n Arbeitsmarktlage d e u t l i c h i n den Hintergrund. In den 
Handwerksberufen i s t d i e " k l a s s i s c h e " Form des A u f s t i e g s "das 
Selbständigmachen" durch Gründung oder Übernahme eines B e t r i e b e s . 
Die Weitergabe von Betrieben i n n e r h a l b der F a m i l i e i s t d i e Regel. 
Ihre Bedeutung hat sogar t e n d e n z i e l l zugenommen, da die B e r e i t 
s c h a f t , i n d i e e l t e r l i c h e n Fußstapfen zu t r e t e n a u c h . h i e r s p i e 
l e n A r b e i t s m a r k t p e r s p e k t i v e n nach Auskunft der Gesprächspartner 
eine R o l l e - , s e i t e i n i g e n Jahren s t e i g t . Begünstigt wi r d d i e s e r 
Trend auch dadurch, daß zunehmend Mädchen d i e entsprechenden Be
r u f e e r l e r n e n . A n d e r e r s e i t s i s t mit der Absolvierung der M e i s t e r 
prüfung i n den l e t z t e n Jahren immer s e l t e n e r eine entsprechende 
Tätigkeit verbunden: Zwar g i b t es neben den "Betriebserben" auch 
nach wie vor "Neugründer" sowie A n g e s t e l l t e mit M e i s t e r f u n k t i o n 
(z.B. i n größeren Handwerksbetrieben, aber auch a l s A b t e i l u n g s l e i 
t e r i n Lebensmittelabteilungen von Supermärkten und Kaufhäusern), 
d i e Absolventenzahlen s t e i g e n aber e r h e b l i c h s c h n e l l e r a l s die 
Einsatzmöglichkeiten. 

Von uns bef r a g t e "Meister mit Gesellentätigkeit" haben uns zwar 
bestätigt, daß d i e s e r Zustand sehr unbefriedigend i s t , s i e h a l t e n 
aber d i e Q u a l i f i z i e r u n g dennoch für s i n n v o l l . Nicht z u l e t z t e r 
wartet man s i c h davon eine r e l a t i v höhere S i c h e r h e i t des eigenen 
A r b e i t s p l a t z e s . Zwar besteht b e i den meisten w e i t e r h i n d i e Hoff
nung auf einen zukünftigen adäquaten E i n s a t z , v i e l e wären jedoch 
e i n s t w e i l e n schon damit z u f r i e d e n , wenn die zusätzliche Q u a l i f i 
k a t i o n vom B e t r i e b wenigstens h o n o r i e r t würde, was d e r z e i t n i c h t 
d i e Regel i s t . 

Der Meisterüberschuß wird im Handwerk t e n d e n z i e l l s i c h e r w e i t e r 
wachsen und damit der u n t e r q u a l i f i z i e r t e E i n s a t z . Das Problem 
t r i t t aber d e u t l i c h zurück h i n t e r Aspekten wie der E r z i e l u n g 
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eines ausreichenden Einkommens und vor al l e m der S i c h e r h e i t des 
A r b e i t s p l a t z e s . 

I n k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n s i n d d i e Aufstiegsmöglichkeiten für 
Fa c h a r b e i t e r auf wenige V o r a r b e i t e r - und M e i s t e r s t e l l e n begrenzt. 
Der E i n s a t z von Technikern oder Ingenieuren - Berufswege, d i e 
auch häufig von ehemaligen Facha r b e i t e r n eingeschlagen werden -
s p i e l t i n d i e s e r Betriebsgröße eine geringe R o l l e . Außerdem s i n d 
diese und weitere Führungsfunktionen i n a l l e r Regel von M i t g l i e 
dern der I n h a b e r f a m i l i e b e s e t z t . Die über lange Z e i t höheren Löhne 
i n der I n d u s t r i e wurden im übrigen auch z.T. a l s Kompensation für 
die b i s i n die 70er Jahre im Handwerk a l s günstiger eingeschätzten 
Aufstiegschancen gesehen. 
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I I I . Z e n t r a l e b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteprobleme 

Die D a r s t e l l u n g der Arbeitnehmerprobleme im vorausgegangenen Ab
s c h n i t t o r i e n t i e r t e s i c h an w i c h t i g e n Belastungsdimensionen, aus 
denen solche Probleme r e s u l t i e r e n können,und untersuchte w e i t e r , 
welche Faktoren das Akutwerden s o l c h e r Probleme begünstigen bzw. 
die W a h r s c h e i n l i c h k e i t dafür eher dämpfen. Die anschließende- Be
handlung w i c h t i g e r b e t r i e b l i c h e r Arbeitskräfteprobleme i n den un
tersu c h t e n Betrieben und Branchen f o l g t e i n e r anderen Strükturie-
rung. Zunächst w i r d d a r g e s t e l l t , wie ( u n t e r s c h i e d l i c h ) s i c h die 
S i t u a t i o n g e n e r e l l e n Arbeitskräftemangels der 6 0er und frühen 
70er Jahre für die einbezogenen Bereiche auswirkte. Dann w i r d 
geprüft, ob und gegebenenfalls i n welchem Umfang Versorgungspro
bleme über das Instrument des Lohns zu lösen waren,und schließ
l i c h w i r d der Frage nachgegangen, wie s i c h Betriebe mit dem Pro
blem auseinandersetzten, ' a l l e n f a l l s überhaupt genügend A r b e i t n e h 
mer zu f i n d e n , aber mit der Unmöglichkeit, h i n r e i c h e n d q u a l i f i 
z i e r t e Fachkräfte r e k r u t i e r e n zu können, k o n f r o n t i e r t zu b l e i b e n . 

1. Generelle Arbeitskräfteknappheit 

Fes t z u h a l t e n i s t zunächst einmal, daß i n den 6 0er und frühen 70er 
Jahren a l l e von uns einbezogenen B e t r i e b e - und, nach übereinstim
mender Auskunft der Experten, auch die zur Debatte stehenden 
Branchen i n i h r e r Gesamtheit - unter Arbeitskräftemangel l i t t e n , 
der a l l e r d i n g s sehr u n t e r s c h i e d l i c h ausgeprägt war. Mit die größ
ten Probleme b e i der Versorgung mit Arbeitskräften gab es i n n e r 
halb der Nahrungsmittel-Handwerke, und h i e r noch einmal besonders 
ausgeprägt b e i den Metzgerbetrieben. 

Die mangelhafte Attraktivität dieses Berufs führte b e i den F l e i 
schern dazu, daß nur mit allergrößten Anstrengungen überhaupt 
L e h r s t e l l e n b e s e t z t werden konnten. D i e j e n i g e n , die l e t z t l i c h be
r e i t waren, den Beruf zu e r l e r n e n , hatten nach Meinung von Be
t r i e b s i n h a b e r n und Verbands Vertretern zudem d e u t l i c h den Charak
t e r e i n e r Negativauswahl. Mit Ausnahme der Kinder von Metzgerbe
t r i e b s i n h a b e r n s e i e n nur Auszubildende zu bekommen gewesen, die 
t r o t z des Lehrlingsmangels keinen anderen Beruf hätten fi n d e n 
können. Entsprechend mangelhaft s e i e n auch die A r b e i t s - und Prü— 
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fungsergebnisse a u s g e f a l l e n . T r o t z der durchgängigen Knappheit 
war die S i t u a t i o n i n eher ländlichen Gebieten e r h e b l i c h weniger 
dramatisch a l s i n B a l l u n g s z e n t r e n . Dies g i l t auch für die große 
S c h w i e r i g k e i t , die Ausgebildeten nach dem Abschluß der Lehre im 
B e t r i e b zu h a l t e n . Es gab eine enorme Abwanderung sowohl i n die 
berufsnahe F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e a l s auch, und vor a l l e m , i n Angelernten -Tätigkeiten i n der übrigen I n d u s t r i e . 

Zwar wurden Rückstände beim Lohnniveau gegenüber diesem Be
r e i c h für frühere Phasen durchaus eingeräumt. Es habe s i c h aber 
g e z e i g t , daß auch, nachdem diese Handikaps abgebaut bzw. (nach 
A n s i c h t der Metzger unter Einschluß der gewährten geldwerten L e i 
stungen) o f t sogar überkompensiert waren, damit die Probleme der 
Gewinnung von Nachwuchs und der Abwanderung der ausgebildeten 
Kräfte keineswegs gelöst waren. Zwar hätte i n d i e s e r S i t u a t i o n 
t h e o r e t i s c h die Möglichkeit bestanden, über eine weit überdurch
s c h n i t t l i c h e Bezahlung die Arbeitskräfteversorgung etwas zu ver
bessern«, diese Problemlösung s c h i e d aber schon damals für d i e Mehr
z a h l der Betriebe wegen der für zu gering erachteten Renditen und 
wegen e i n e r b e i Weitergabe s o l c h e r Kostensteigerung verlorenge
henden Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen A n b i e t e r n (Super
märkte , Handelsketten usw.) aus . A l s Auslöser des Problems wurden 
denn auch weniger die Bezahlungsfrage a l s vielmehr die A r b e i t s b e 
dingungen im weiten Sinne, vor a l l e m aber das "Negativimage" des 
Berufs angesehen. Es wurden dann durchaus Verbesserungen der Ar-
beitsbedingungen e r r e i c h t und auch die A r b e i t s z e i t e n aufgrund des 
Drucks der Arbeitnehmerseite allmählich den allg e m e i n üblichen 
angenähert. Außerdem wurden durch den zuständigen Verband Kampag
nen zur Verbesserung des Images des Metzgerberufs e i n g e l e i t e t . 
Die neue Ausbildungsordnung, b e i der das Schlachten n i c h t mehr 
o b l i g a t o r i s c h e r B e s t a n d t e i l der Lehre i s t , w i r d auch a l s Versuch 
b e t r a c h t e t , den Beruf von e i n e r von v i e l e n a l s besonders martia
l i s c h und negativ angesehenen Komponente zu b e f r e i e n und so die 
Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

Wenn auch der E r f o l g d i e s e r Maßnahmen keineswegs i n Abrede ge
s t e l l t werden s o l l , i s t dennoch ganz o f f e n s i c h t l i c h , daß es zu 
e i n e r entscheidenden Verbesserung der V e r s o r g u n g s s i t u a t i o n im 
Fleischerhandwerk e r s t mit dem A u f t r e t e n von M a s s e n a r b e i t s l o s i g 
k e i t kam. Und auch h i e r z e i g t e n s i c h d i e entlastenden Wirkungen 
gegenüber anderen Branchen mit e r h e b l i c h e r z e i t l i c h e r Verzöge
rung , was a l s nachdrückliche Untermauerung der Einschätzung g i l t , 
daß der Beruf des F l e i s c h e r s e r s t quasi a l s zwe i t e , d r i t t e oder 
noch s c h l e c h t e r e Wahl e r g r i f f e n w i r d . A l l e r d i n g s geht man davon 
aus, daß die Erfahrung, daß, entgegen w e i t v e r b r e i t e t e r V o r u r t e i 
l e , d i e Arbeitsplätze im Handwerk s i c h eher a l s s i c h e r e r a l s die 
i n der I n d u s t r i e erwiesen hätten, zu e i n e r gewissen Verbesserung 
des Images des Berufs b e i t r a g e n werde. Dafür aber, daß man an e i 
ne grundlegende Lösung des Problems der Arbeitskräfteversorgung 
nach wie vor n i c h t g l a u b t , s p r i c h t , daß man schon b e i geringfügi
ger Verbesserung der Ar b e i t s m a r k t l a g e erneut mit massiven Schwie
r i g k e i t e n b e i der Rekrutierung rechnet. Die d e r z e i t s t a t t f i n d e n d e 
Ausbildung weit über den a k t u e l l e n Bedarf hinaus w i r d i n s o f e r n 
auch a l s eine Vorsorgemaßnahme für die Zukunft b e t r a c h t e t . Man 
h o f f t , daß b e i Wiederansteigen der Arbeitskräftenachfrage wenig
stens e i n i g e der G e s e l l e n , die man j e t z t n i c h t übernehmen kann 
oder w i l l , b e r e i t s i n d , i n den Beruf zurückzukehren. 
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Möglichkeiten, den Beruf s e l b s t durch w e i t e re Verbesserungen, e t 
wa b e i den Arbeitsbedingungen, der Bezahlung oder der A r b e i t s 
z e i t , aufzuwerten, s i e h t man dagegen nur i n sehr begrenztem Um
fang. E i n e r s e i t s glaubt man, insbesondere durch die Modernisie
rung der B e t r i e b e , schon sehr v i e l getan zu haben, a n d e r e r s e i t s 
geht man davon aus, daß aufgrund der sc h w i e r i g e n , gerade i n jüng
s t e r Z e i t nochmals enorm verschärften Wettbewerbssituation schon 
geringfügige Kostensteigerungen von den meisten B e t r i e b e n n i c h t 
mehr würden v e r k r a f t e t werden können. 

Ähnlich, wenn auch i n e i n i g e n Aspekten n i c h t ganz so z u g e s p i t z t , 
s t e l l t e s i c h i n der Vergangenheit die S i t u a t i o n b e i der Versor
gung mit Fachkräften und Auszubildenden auch im Bäckerhandwerk 
dar. 

Ganz massive Probleme wurden aus dem Nahrungsmittelhandwerk auch 
über eine lange Z e i t mit dem Absentismus sowie mit Formen sponta
ner F l u k t u a t i o n b e r i c h t e t . Die Folge war o f t , so die Aussagen 
v i e l e r Gesprächspartner, daß e i n einigermaßen g e r e g e l t e r Ablauf 
der Produktion nur durch häufiges Ei n s p r i n g e n des Meisters und 
s e i n e r F a m i l i e sowie Mehrarbeit der verbliebenen Belegschaft mehr 
oder weniger s c h l e c h t und recht s i c h e r g e s t e l l t werden konnte. 
Auch h i e r hat s i c h s e i t e i n i g e n Jahren die Lage aus der S i c h t der 
Beschäftiger e r h e b l i c h v e r b e s s e r t , auch wenn noch immer massive 
Klagen, insbesondere über den v i e l zu hohen Krankenstand, geäu
ßert werden. Im Nahrungsmittelhandwerk w i r d dabei a l l e r d i n g s 
n i c h t mehr der Bereich der Produktion a l s das Hauptproblemfeld 
angesehen, sondern der Verkauf, der n i c h t u n m i t t e l b a r e r Gegen
stand unserer Studie war. 

Tro t z a l l e r g e s c h i l d e r t e n S c h w i e r i g k e i t e n g i l t für die Nahrungs-
mittelhandwerke, daß es t r o t z des Engpasses b e i q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräften n i c h t dazu gekommen i s t , daß i n großem Umfang An-
oder Ungelernte i n der Produktion e i n g e s e t z t werden. Nicht unbe
din g t nötig war das o f f e n b a r , w e i l es keinen absoluten Fachkräftemangel gab i n dem Sinne, wie e r i n v i e l e n i n d u s t r i e l l e n Fachar
b e i t e r b e r u f e n , wo e i n f a c h mehr Facharbeiterplätze a l s F a c h a r b e i t e r 
vorhanden waren (dort wurde zu wenig a u s g e b i l d e t ) , lange Z e i t 
v o r h e r r s c h t e . Das Problem war vielmehr, daß es n i c h t i n a u s r e i 
chendem Umfang gelang, die e i g e n t l i c h i n zureichender Zahl vor
handenen Fachkräfte im Handwerk zu h a l t e n . A l l e r d i n g s konnten die 
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Lücken (wenigstens vorübergehend) immer wieder durch Auszubilden
de bzw. Jung-Gesellen notdürftig g e s t o p f t wurden. Aus dem Fach
kräftemangel entstanden: zwar durchaus Produktivitäts- und Q u a l i 
tätsprobleme. Der Druck war aber o f f e n b a r n i c h t ausgeprägt genug, 
eine Änderung der Produktionsverfahren h i n auf eine "Angelernten
produktion" zu erzwingen. Solche A l t e r n a t i v e n wären möglicherwei
se a l l e r d i n g s schon wegen der k l e i n e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n Be
triebsgrößen e i n e r s e i t s und des zu geringen Absatzvolumens pro 
Be t r i e b a n d e r e r s e i t s für d i e große Mehrzahl der Handwerksbetriebe 
kaum gangbar gewesen. 

Natürlich gab es i n der Z e i t des Arbeitskräftemangels technische 
Neuerungen, deren Einführung, auch wenn s i e n i c h t immer e x p l i z i t 
mit d i e s e r Z i e l s e t z u n g v e r f o l g t wurde, durchaus auch a l s I n s t r u 
ment, s i c h von dem Problem der Verfügbarkeit von Arbeitskräften 
etwas f r e i e r zu machen, i n t e r p r e t i e r t werden kann. Aber s e l b s t 
wenn der E i n s a t z s o l c h e r Maschinen Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
b e i bestimmten Tätigkeiten s t a r k r e d u z i e r t e , führte das b e i dem 
geringen Ausmaß der A r b e i t s t e i l u n g zwar v i e l l e i c h t zu e i n e r Ver
einfachung und Verdichtung von T e i l e n der Fachkräftetätigkeit, i n 
a l l e r Regel eben aber n i c h t dazu, daß man einen Gesellen durch 
einen Angelernten e r s e t z e n konnte. 

2. Löhne a l s Versorgungsinstrument und Kost e n f a k t o r 

Wie b e r e i t s angedeutet, wurde die Versorgungslage mit A r b e i t s 
kräften während der Vollbeschäftigung von Experten aus a l l e n e i n 
bezogenen Branchen a l s problematisch angesehen, es gab jedoch au
ßerordentliche Unterschiede. Während das Problem der Rekrutierung 
von Arbeitskräften, wie gesehen, z.B. für v i e l e B e t r i e b e aus dem 
Nahrungsmittelhandwerk über längere Phasen n i c h t oder nur sehr 
unzulänglich zu lösen war, gelang es Betrieben aus anderen einbe
zogenen Branchen sehr v i e l besser, damit f e r t i g zu werden. 

Für die Bereiche der k l e i n b e t r i e b l i c h e n i n d u s t r i e l l e n -Fertigung 
von Backwaren, Fleischwaren und auch für die H e r s t e l l u n g von Mö
beln bzw. Möbelteilen läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß zwar auch h i e r 
Mangel an Arbeitskräften s i c h a k t u a l i s i e r t e , e r jedoch i n der Re
g e l keine unüberwindlichen S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t e . Das Haupt
lösungsinstrument war dabei der Lohn. Mit H i l f e der gegenüber dem 
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Handwerk höheren (übertariflichen) Löhne gelang es den Betr i e b e n 
i n großem Umfang, Fachkräfte aus den Handwerksbetrieben abzuzie
hen; i h r e r s e i t s v e r l o r e n die k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e . a u c h wie
derum Arbeitskräfte an größere Konkurrenten aus der eigenen Bran
che, aber insgesamt meist o f f e n b a r n i c h t i n "bedenklichem" Aus
maß. Dabei kam es den außerhalb i n d u s t r i e l l e r B a l l u n g s z e n t r e n ge
legenen I n d u s t r i e b e t r i e b e n - eine solche Randlage i s t für einen 
Großteil der Holzbranche (vor a l l e m i n Ostwestfalen) und der 
Fleischwarenverarbeitung (z.B. ostbayerisches Grenzgebiet) cha
r a k t e r i s t i s c h - sehr zugute, daß s i e i n der Konkurrenz mit den 
"fachfremden" Großbetrieben, die e b e n f a l l s i n großem Umfang Hand
werker aufsaugten, aufgrund i h r e r eben auch a l s "geldwert" einge
schätzten S t a n d o r t v o r t e i l e n i c h t d i e s e l b e n Löhne und S o z i a l l e i 
stungen b i e t e n mußten. G l e i c h z e i t i g wurden ab M i t t e der 6 0er Jah
re auch i n nennenswertem Umfang Angelernte - darunter auch aus
ländische Arbeitskräfte - e i n g e s e t z t . Es z e i g t e s i c h a l l e r d i n g s , 
daß deren A n t e i l sehr s c h n e l l wieder zurückgefahren wurde. Aus 
dem E i n s a t z d i e s e r Beschäftigten entstanden aber v e r g l e i c h s w e i s e 
geringe Probleme, w e i l zum einen d i e Arbeitsanforderungen an den 
meisten Arbeitsplätzen n i c h t sehr hoch waren und zum anderen der 
A n t e i l f a c h l i c h q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t e r im Durchschnitt s t e t s 
doch noch r e l a t i v hoch l a g , so daß anspr u c h s v o l l e r e Tätigkeiten 
mit diesen handwerklich q u a l i f i z i e r t e n Kräften b e s e t z t werden 
konnten und immer genügend v i e l s e i t i g e i n s e t z b a r e Arbeitskräfte 
a l s " Springer" zur Verfügung standen. Auch die Tatsache, daß die 
I n d u s t r i e i n d i e s e r Z e i t insgesamt sehr wenig a u s b i l d e t e ( v i e l e 
B etriebe v e r z i c h t e t e n ganz auf die Durchführung e i n e r E r s t a u s b i l 
dung), kann a l s d e u t l i c h e s I n d i z dafür verstanden werden, daß die 
Versorgung mit Arbeitskräften keineswegs a l s Zentralproblem ange
sehen wurde. Das w i c h t i g s t e Versorgungsinstrument, die im Ver
g l e i c h zum Handwerk höheren Löhne, konnte j e d e n f a l l s auch von den 
leistungsfähigeren k l e i n e r e n B e t r i e b e n damals ohne weiteres ge
handhabt werden, da entsprechende P r e i s e am Markt durchsetzbar 
waren. Z w e i f e l l o s s p i e l t e n aber d i e Lohnkosten eine R o l l e für die 
durch den scharfen Wettbewerb erzwungene Modernisierung der Be
t r i e b e und die durchgesetzten Produktivitätssteigerungen, die 
l e t z t l i c h zu einem Konzentrationsprozeß innerhalb der Branche und 
zu sinkenden Beschäftigungszahlen führten. 
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M i t t l e r w e i l e - und das g i l t für d i e F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g , aber 
auch für d i e K l e i n b e t r i e b e der Backwaren- und der H o l z i n d u s t r i e -
b e f i n d e t s i c h der Großteil der Be t r i e b e i n e i n e r Wettbewerbssitua
t i o n , b e i der das Überleben im Wortsinne vor a l l e m eine P r e i s f r a 
ge geworden i s t . Es g i b t einen enormen Druck auf d i e Abgabepreise 
am Markt, so daß Kostensenkung für v i e l e a l s unausweichlich g i l t . 
Vorrangig i n s B l i c k f e l d geraten dabei d i e Personalkosten. Wäre man 
gezwungen, auch w e i t e r h i n über übertarifliche Löhne zu r e k r u t i e 
ren bzw. d i e " B e t r i e b s t r e u e " zu s i c h e r n , so würde s i c h für v i e l e 
B e t r i e b e i h r e ohnehin schon prekäre S i t u a t i o n w e i t e r h i n verschär
fen . Da s i c h jedoch, und das g i l t besonders ausgeprägt für d i e 
ty p i s c h e n Standorte d i e s e r B e t r i e b e , d i e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n -
im Sinne der B e t r i e b e j e d e n f a l l s - entspannt h a t , macht es o f f e n 
bar meist keine a l l z u großen S c h w i e r i g k e i t e n , das Lohnniveau t e n 
d e n z i e l l auf d i e t a r i f l i c h v e r e i n b a r t e Höhe zurückzuführen. 

Es läßt s i c h a l s o f e s t h a l t e n , daß im g l e i c h e n Zeitraum, i n dem d i e 
"Versorgungsstrategie" über übertarifliche Bezahlung aufgrund der 
E r t r a g s l a g e für v i e l e hätte problematisch werden können, durch 
di e g l e i c h z e i t i g s i c h r a p i d e verschlechternde Beschäftigungssitua
t i o n d i e Notwendigkeit, auf di e s e A r t d i e Belegschaften an den Be
t r i e b zu binden bzw. d i e Neurekrutierung zu fördern, weitgehend 
e n t f i e l . 

Die Kosten der B e r e i t s t e l l u n g e i n e r ausreichenden Zahl q u a l i f i z i e r 
t e r Arbeitskräfte hätten auch im Kfz-Handwerk zur bestimmenden Pro
blemdimension werden können. Die Problematik, Auszubildende zu 
f i n d e n , war aber h i e r - b e i a l l e n S c h w i e r i g k e i t e n , über d i e auch 
i n d i e s e r Branche b e r i c h t e t wurde - n i e so ausgeprägt wie etwa 
i n den Nahrungsmittelhandwerken. Auch d i e Abwanderung war zu Z e i 
ten der Vollbeschäftigung zwar sehr v i e l höher, a l s es den B e t r i e b e n 
im E i n z e l f a l l r e c h t s e i n konnte, s t e l l t e aber i n der Regel den Be
t r i e b s a b l a u f ebenso wenig i n Frage wie etwa außerordentlicher Ab
sentismus. Eine Ursache war z w e i f e l l o s , daß der Beruf des Kfz-Me-
c h a n i k e r s , ganz im Unterschied etwa zum F l e i s c h e r , a l s durchaus 
a t t r a k t i v g a l t und g i l t , und daß j e d e n f a l l s d i e überwiegende Mehr
z a h l der Be t r i e b e s t e t s i n großem Umfang Ausbildung durchführte, 
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so daß insgesamt e i n ausreichendes R e s e r v o i r von Fachkräften be
r e i t s t a n d . H i e r i n etwa u n t e r s c h i e d s i c h d i e Lage s u b s t a n t i e l l 
von der b e i anderen M e t a l l b e r u f e n . Natürlich wurden auch aus dem 
Kfz-Handwerk Arbeitskräfte von den Großbetrieben abgeworben. Aber 
s e l b s t b e i einem Wechsel i n d i e A u t o i n d u s t r i e war e i n q u a l i f i 
k a t i o n s g e r e c h t e r E i n s a t z (ganz anders a l s etwa b e i Schlossern oder 
Stahlbauern) i n der Regel n i c h t möglich. E i n K f z - 3 e t r i e b h a t t e 
der um Arbeitskräfte konkurrierenden I n d u s t r i e gegenüber a l s o aus 
der P e r s p e k t i v e der Arbeitnehmer voraus , daß er umfassende Mög
l i c h k e i t e n bot, d i e vorhandenen Q u a l i f i k a t i o n e n e i n zusetzen und 
f o r t z u e n t w i c k e l n , während z.B. e i n handwerklicher S c h l o s s e r b e t r i e b 
seinen Fachkräften im V e r g l e i c h zu einem möglichen Wechsel i n d i e 
I n d u s t r i e meist a l l e n f a l l s g l e i c h w e r t i g e Bedingungen der Verwen
dung vorhandener Fähigkeiten b i e t e n konnte. Die W e i t e r q u a l i f i z i e 
rungschancen dagegen können i n Großbetrieben der M e t a l l v e r a r b e i t u n g 
meist a l s besser a l s i n den Handwerksbetrieben angesehen werden. 

Die e i n z i g e Dimension, i n der das Kfz-Handwerk f o l g l i c h e v e n t u e l l 
Konkurrenznachteile aufweisen konnte, war demnach d i e Bezahlung. 
Daß aber auch dieses Problem n i e gravierende Bedeutung e r l a n g t e , 
läßt s i c h im wesentlichen wohl auf zwei Faktoren zurückführen: 
Zum einen waren d i e B e t r i e b e b e r e i t und i n der Z e i t der überbor
denden Nachfrage nach W e r k s t a t t l e i s t u n g e n auch i n der Lage, über
t a r i f l i c h zu bezahlen bzw. durch Leistungslohnregelungen über
d u r c h s c h n i t t l i c h e Verdienstchancen zu b i e t e n , ohne s i c h i n diesem 
F a l l notwendig überproportionale Kostensteigerungen einzuhandeln. 
Zum anderen gab es gerade i n d i e s e r Branche für d i e Arbeitskräfte 
ve r g l e i c h s w e i s e sehr gute Nebenverdienstchancen i n der F r e i z e i t , 
d i e d i e Be t r i e b e durch B e r e i t s t e l l u n g von Werkzeugen oder auch 
d i e Gewährung des Zugangs zur Werkstatt nach Feierabend oder an 
Wochenenden s u b s t a n t i e l l verbessern konnten, ohne angesichts der 
"Warteschlangen" vor den Betrieben befürchten zu müssen, s i c h 
s e l b s t das Wasser abzugraben. 

M i t t l e r w e i l e hat s i c h d i e S i t u a t i o n grundlegend gewandelt: Die 
Werkstattauslastungen s i n d s t a r k rückläufig, aber man kann es 
s i c h j e t z t auch erlauben, das " D o - i t - y o u r s e l f " im eigenen 3e-
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t r i e b abzubauen oder ganz a b z u s t e l l e n . G l e i c h z e i t i g s i n d d i e Löh
ne auf T a r i f n i v e a u gesenkt bzw. nahe herangeführt worden. Man hat 
aber trotzdem keine Befürchtungen, Arbeitskräfte an andere Bran
chen zu v e r l i e r e n . Wenn es d e r z e i t nämlich überhaupt Arbeitskräf
teprobleme g i b t , dann s i n d das n i c h t Engpässe b e i der Verfügung 
über q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte, sondern laufend wachsende Über
schüsse an Lehrabsolventen, ohne daß absehbar wäre, wie diese un
te r z u b r i n g e n s i n d . Zum Problem w i r d das aber i n e r s t e r L i n i e eben 
n i c h t für den B e t r i e b , sondern für die b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer. 

3. Mangel an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften 

Zu den Branchen, i n denen es v i e l e n Betrieben über längere Z e i t 
n i c h t oder a l l e n f a l l s unter größten S c h w i e r i g k e i t e n gelang, 
überhaupt genügend Arbeitskräfte zu r e k r u t i e r e n , keineswegs aber 
eine hinreichende Versorgung mit geeigneten Fachkräften herzu-

1) 
s t e l l e n , gehört aus unserem Untersuchungsfeld der Metallbau. 
Die besonderen S c h w i e r i g k e i t e n d i e s e r Branche b e i der Versorgung 
mit q u a l i f i z i e r t e n Fachkräften l i e g e n s i c h e r vor a l l e m d a r i n be
gründet, daß ausgebildete M e t a l l f a c h a r b e i t e r über Jahrzehnte h i n 
weg zu den gesuchtesten Arbeitskräften auf dem Markt gehörten und 
auch heute noch - mindestens r e g i o n a l - r e l a t i v knapp s i n d und 
daher über eine v e r g l e i c h s w e i s e s t a r k e A r b e i t s m a r k t p o s i t i o n ver
fügen. Dementsprechend gab es einen s t a r k e n von der I n d u s t r i e aus
gehenden Sog, mit dem Arbeitskräfte aus den k l e i n e n , vor a l l e m aus 
Handwerksbetrieben abgezogen wurden. Der Wechsel i n größere Indu
s t r i e b e t r i e b e l a g für v i e l e M e t a l l f a c h a r b e i t e r aus verschiedenen 
1) Einen besonderen Stahlbauarbeitgeberverband g i b t es nur i n der 

I n d u s t r i e ; im Handwerk gehören die M e t a l l b a u b e t r i e b e zum Me
tallhandwerk und s i n d n i c h t separat o r g a n i s i e r t . Daher haben 
w i r b e i unseren Expertengesprächen Informationen über- den Be
r e i c h des Metallhandwerks insgesamt e r h a l t e n . Auch die von uns 
besuchten Betriebe s i n d t e i l w e i s e i n einem Grenzbereich von 
M e t a l l - und Maschinenbau tätig. B e i unseren Gruppendiskussio
nen waren e b e n f a l l s Beschäftigte aus M e t a l l b e t r i e b e n über den 
engeren Bereich des Stahlbaus hinaus v e r t r e t e n . Aus a l l diesen 
I n f o r m a t i o n s q u e l l e n ließ s i c h entnehmen, daß zumindest i n 
der Dimension Arbeitskräfteversorgung die Probleme des Hand
w e r k s t e i l s des Stahlbaus auch für das Metallhandwerk insgesamt 
Geltung haben dürften. 
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Gründen noch sehr v i e l näher a l s für Fachkräfte aus anderen Beru
f e n : Während z.B. Bäcker, T i s c h l e r , Metzger und F r i s e u r e usw. i n 
a l l e r Regel i n der I n d u s t r i e a l s Un- bzw. Angelernte, d.h. unter
halb i h r e s Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s , e i n g e s e t z t wurden, konnten 
S t a h l b a u s c h l o s s e r , Dreher, Feinmechaniker und ähnliche meist da
mit rechnen, auf einen A r b e i t s p l a t z zu kommen, der i h r e n Q u a l i f i 
k a t i o n e n weitgehend gerecht wurde. Dazu kam, daß man ihnen o f t 
e r h e b l i c h bessere Verdienstmöglichkeiten anbot (anbieten mußte) 
al s den fachfremd e i n g e s e t z t e n Arbeitskräften. Schließlich p r o f i 
t i e r e n die Metall b a u b e t r i e b e auch n i c h t von e i n e r geographischen 
Randlage, die von der Arbeitskräftekonkurrenz größerer Be t r i e b e 
häufig mindestens t e i l w e i s e e n t l a s t e t . Handwerksbetriebe s i n d ge
n e r e l l i n etwa gleichmäßig übers Land v e r t e i l t , etwas größere 
Stahlbaubetriebe f i n d e n s i c h schon aufgrund der Lieferbeziehungen 
zur I n d u s t r i e häufig i n i n d u s t r i e l l e n B a l l u n g s z e n t r e n , so daß s i e 
häufig n i c h t einmal einen " S t a n d o r t v o r t e i l " gegenüber der Großin
d u s t r i e haben, sondern in' a l l e n Dimensionen (Bezahlung, Standort, 
q u a l i f i k a t i o n s g e r e c h t e r E i n s a t z , Arbeitsbedingungen) um die Ar
beitskräfte ko n k u r r i e r e n müssen. 

Entsprechend prekär war lange Z e i t d i e Versorgungslage b e i q u a l i 
f i z i e r t e n Arbeitskräften. C h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e wurde der e i n 
z i g e F a l l der e r f o l g r e i c h e n Anwendung e i n e r von Großbetrieben j a 
durchaus p r a k t i z i e r t e n S t r a t e g i e der umfassenden Umgestaltung des 
Produktionsprozesses i n eine Richtung, die überwiegend den E i n 
s a t z u n q u a l i f i z i e r t e r Kräfte zuläßt, von uns im Stahlbau gefun
den . 

I n den meisten anderen Betrieben wurden zwar während der V o l l b e 
schäftigung notgedrungen verstärkt Hilfskräfte beschäftigt, j e 
doch ohne daß es zu entscheidenden Änderungen der angewandten 
Verfahren und Techniken kam. Die Hilfskräfte wurden vielmehr i n 
der Regel a l s Handlanger e i n g e s e t z t , während s i c h die Fachkräfte 
auf die schwierigeren A r b e i t e n k o n z e n t r i e r t e n . I n s o f e r n kam es 
natürlich zu e i n e r Veränderung der A r b e i t s t e i l u n g bzw. zu Spe
z i a l i s i e r u n g , n i c h t aber zu e i n e r grundlegenden Umstrukturierung 
der Tätigkeiten. E i n w i r k l i c h e s Umsteigen auf Angelerntenproduk
t i o n wäre s p e z i e l l i n den Handwerksbetrieben auch kaum denkbar, 
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da s i c h h i e r - wie angedeutet - zwar bestimmte Tätigkeitsmomente 
zur Bewältigung durch Angelernte herauslösen l a s s e n , auf der an
deren S e i t e aber f a c h l i c h e Komponenten der Tätigkeit w e i t e r domi
n i e r e n . S e l b s t d i e erzwungenen Versuche des t e i l w e i s e n Auswei
chens auf u n q u a l i f i z i e r t e A r b e i t führten immer wieder zu schwer
wiegenden A r b e i t s - und Produktqualitätsproblemen, so daß a l l e Be
t r i e b e b e s t r e b t waren und s i n d , den F a c h a r b e i t e r a n t e i l möglichst 
s c h n e l l und weitgehend wieder hochzufahren. Erschwert und i n be
stimmten Bereichen ganz ausgeschlossen w i r d die "Angelerntenop
t i o n " auch dadurch, daß es im Stahlbau wie im M e t a l l b e r e i c h i n s 
gesamt für v i e l e A r b e i t e n - und d i e s e r Bereich w e i t e t s i c h aus -
vorgeschrieben i s t , nur Fachkräfte mit bestimmten Q u a l i f i k a t i o n e n 
bzw. Z e r t i f i k a t e n e i n z u s e t z e n . 

Obwohl auch d i e Stah l b a u b e t r i e b e versuchten, im Rahmen i h r e r Mög
l i c h k e i t e n das Fachkräfteproblem über überdurchschnittliche Be
zahlung zu lösen, entstand doch b e i a l l e n Gesprächen der E i n 
druck, daß d i e S c h w i e r i g k e i t der Versorgung mit q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräften während der Phase der Vollbeschäftigung e i g e n t l i c h 
n i e w i r k l i c h b e s e i t i g t werden konnte. 

Mit dem A u f t r e t e n von M a s s e n a r b e i t s l o s i g k e i t hat s i c h auch h i e r 
d i e Lage e r h e b l i c h entspannt. A l l e r d i n g s s i n d gerade b e i den Me
t a l l b e r u f e n o f f e n s i c h t l i c h e r h e b l i c h e r e g i o n a l e Unterschiede zu 
verzeichnen. G e n e r e l l wurde uns b e r i c h t e t , daß auf diesem - T e i l 
markt d i e Veränderung e r s t mit e r h e b l i c h e r z e i t l i c h e r Verzögerung 
w i r k l i c h spürbar wurde, e i g e n t l i c h e r s t i n den l e t z t e n zwei b i s 
drei- Jahren. Während aber außerhalb von Ballungsregionen d i e 
Versorgung mit Fa c h a r b e i t e r n mindestens q u a n t i t a t i v m i t t l e r w e i 
l e a l s ausreichend g i l t , g i b t es besonders i n Großstädten und Ver
dichtungszonen nach A n s i c h t von Verbandsexperten und Ar b e i t g e b e r n 
noch immer e r h e b l i c h e Probleme, gute Fachkräfte zu f i n d e n . 

Während der Vollbeschäftigungsphase stand a l s Problem das 
s c h l i c h t e Nichtvorhandensein von Arbeitskräften* mit den e r f o r 
d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n im Vordergrund. Daneben wurde a l l e r d i n g s 
auch damals von massiven S c h w i e r i g k e i t e n mit M o t i v a t i o n und 
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Zuverlässigkeit der Arbeitskräfte sowie von Problemen mit hohem 
Absentismus b e r i c h t e t . 

Resümee: Zusammenfassend läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß i n den von uns 
besuchten Bereichen b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteprobleme sehr un
t e r s c h i e d l i c h e r A r t und sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n Ausmaßes zu ver
zeichnen waren. Auch d i e Spanne der Lösungsversuche war r e l a t i v 
b r e i t . Zwar wurde e i n e r s e i t s auch auf "Lösungsansätze11, wie s i e 
i n den Großbetrieben üblich s i n d , zurückgegriffen, es waren aber 
auch andere Lösungsmuster vo r z u f i n d e n . Für d i e Mehrzahl der Be
t r i e b e g i l t dagegen o f f e n b a r , daß s i e das Problem der A r b e i t s 
kräfteversorgung mehr oder weniger a l s eine von außen gesetzte 
Rahmenbedingung e r l e b e n , d i e man kaum b e e i n f l u s s e n kann, mit der 
man s i c h s c h l e c h t oder r e c h t a r r a n g i e r e n muß. D e u t l i c h wurde wei
t e r , daß e i n T e i l von komplexeren Lösungen, wie etwa e i n umfassen
des Umstellen auf "Angelerntenproduktion", für d i e meisten de 
f a c t o n i c h t i n Betracht kam. Von anderen Lösungsmustern konnte 
o f t nur i n begrenztem Umfang Gebrauch gemacht werden. So f i n d e t 
z.B. Rekrutierung über hohe Löhne i h r e Grenzen sehr s c h n e l l an 
der problematischen E r t r a g s l a g e , der Aufwand i s t h i e r sehr hoch 
wegen des überdurchschnittlichen A n t e i l s der A r b e i t s k o s t e n . M e i 
stens s i e h t man s i c h auch n i c h t i n der Lage - h i e r g i b t es a l l e r 
dings Ausnahmen -,entsprechend höhere P r e i s e am Markt - insbe
sondere wenn man großbetrieblicher Konkurrenz ausgesetzt i s t -
durchsetzen zu können. 

Gerade wegen der begrenzten s t r a t e g i s c h e n Lösungsoptionen für d i e 
Masse der K l e i n b e t r i e b e kommt der S i t u a t i o n auf dem Arbeitsmarkt 
z e n t r a l e Bedeutung zu: Zu k o n s t a t i e r e n i s t , daß mit dem A u f t r e 
ten eines massiven Überangebots an Arbeitskräften i n v i e l e n Be
r e i c h e n e i n G u t t e i l der Arbeitskräfteprobleme der Betriebe ganz 
verschwand bzw. vollkommen l a t e n t wurde. Da g l e i c h z e i t i g i n ande
ren Problemdimensionen für v i e l e B e t r i e b e massive V e r s c h l e c h t e 
rungen e i n t r a t e n ( d i e meisten waren starken Nachfrageeinbrüchen 
ausge s e t z t , g l e i c h z e i t i g s i n d v i e l e mit erheblichem P r e i s v e r f a l l 
k o n f r o n t i e r t ) , kann davon ausgegangen werden, daß d i e synchrone 
E n t l a s t u n g von kostenträchtigen Arbeitskräfteproblemen d i e aus 
anderen Gründen prekäre S i t u a t i o n etwas entschärfte; a l l e r d i n g s 
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ging das - und auch das i s t ganz o f f e n s i c h t l i c h - i n a l l e r Regel 
auf Kosten der Verschärfung von Arbeitnehmerproblemen. Durch d i e 
Verschlechterung der M a r k t s i t u a t i o n wurden - wenigstens i n der 
Wahrnehmung der B e t r i e b s i n h a b e r - Spielräume, die durch die Ver
besserung der Versorgung mit q u a l i f i z i e r t e n Kräften entstanden 
und d i e auch t e n d e n z i e l l für eine Verbesserung der A r b e i t s b e d i n 
gungen hätten genutzt werden können, wieder eingeengt oder ganz 
b e s e i t i g t . Ob und wieweit aus der demographischen Entwicklung, 
die i n den kommenden Jahren zu einem s i c h verringernden Zustrom 
von Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt führen w i r d , wiederum e i 
ne massive Umkehr d i e s e r Tendenzen zu erwarten i s t , läßt s i c h an
ges i c h t s der großen Ungewißheiten über z e n t r a l e Rahmenbedingungen.? 

wie Wirtschaftswachstum oder g l o b a l e Produktivitätsentwicklung, 
von uns j e d e n f a l l s n i c h t zuverlässig p r o g n o s t i z i e r e n . 

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



IV. Wichtige Arbeitskräfteprobleme i n den einbezogenen Branchen 

In den vorangegangenen K a p i t e l n wurden Arbeitnehmerprobleme und 
b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteprobleme j e w e i l s e n t l a n g der w i c h t i g 
sten Dimensionen d a r g e s t e l l t . Dies e n t s p r i c h t einem z e n t r a l e n 
E r k e n n t n i s z i e l der Untersuchung, nämlich i n h a l t l i c h e S t r u k t u r i e -
rungsmerkmale von Arbeitskräfteproblemen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Sektor h e r a u s z u a r b e i t e n , auch j e n s e i t s t r a d i e r t e r Branchengren
zen. Die Frage nach der R o l l e von Bra n c h e n s p e z i f i k a für d i e 
K o n s t i t u t i o n und den S t e l l e n w e r t von Arbeitskräfteproblemen war 
daher a l s offene Forschungsfrage zu behandeln. Aus diesem Grund 
s t e l l t die Auswahl und Einbeziehung e i n i g e r Branchen b e i der 
q u a l i t a t i v e n Empirie nur e i n Instrument zur Reduzierung der Kom
plexität des Forschungsgegenstands dar. Sie bedeutet keineswegs 
eine Aufgabe der Z i e l s e t z u n g , zu Ergebnissen zu gelangen, d i e zur 
S t r u k t u r i e r u n g des. Gegenstandsbereichs . " k l e i n b e t r i e b l i c h e r Sek
t o r " insgesamt genutzt werden können. 

Für d i e j e n i g e n , die an e i n e r nach Branchen aufgeschlüsselten 
D a r s t e l l u n g i n t e r e s s i e r t sind,sowie aus den schon s k i z z i e r t e n 
förder- und i n t e r e s s e n p o l i t i s c h e n Gründen,wird (auf Wunsch des 
Projektträgers) anschließend eine komprimierte D a r s t e l l u n g 
z e n t r a l e r Arbeitskräfteprobleme - g e g l i e d e r t nach den einbezogenen 
(T e i l - ) B r a n c h e n - gegeben. Ausführlicher - darauf s e i nochmals ver
wiesen - i s t das erhobene branchenbezogene M a t e r i a l i n den fünf 
getrennt vorgelegten und beim ISF zu beziehenden "Branchenheften" 
dokumentiert. 

1. S t a h l - und Metallbau 

Im S t a h l - und Metallbau muß mit schweren B a u t e i l e n umgegangen 
werden. I n s o f e r n i s t , t r o t z e i n g e s e t z t e r t e c h n i s c h e r H i l f s m i t t e l , 
körperlich schwere A r b e i t e i n w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l der Ar
beitsbedingungen d i e s e r Branche. Zwar i s t der A n t e i l körperlicher 
Schwerarbeit durch den E i n s a t z mechanischer T r a n s p o r t h i l f e n wie 
Kränen, oder auch moderner Transportsysteme i n Form von Flurförde
rung, e l e k t r o n i s c h gesteuerten Rollgängen und Lagereinrichtungen 
d e u t l i c h zurückgegangen, doch i s t gerade i n K l e i n b e t r i e b e n noch 
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v i e l f a c h körperlich schwere A r b e i t e r f o r d e r l i c h , zumal es o f t 
keine für die räumlichen Bedingungen d i e s e r B e t r i e b e geeigneten 
Hebezeuge und T r a n s p o r t m i t t e l g i b t . Beim M a t e r i a l t r a n s p o r t , aber 
auch b e i der maschinellen Werkstückbearbeitung wie S c h l e i f e n , 
Bohren, Sägen oder Schneiden, e n t s t e h t zudem e r h e b l i c h e r Lärm. 
Durchgreifende Maßnahmen zur Lärmreduzierung , die über das Zur-
verfügungstellen persönlicher Lärmschutzmittel hinausgehen, s i n d 
a l l e r d i n g s i n der Branche noch sehr wenig v e r b r e i t e t . Lärm w i r d 
weitgehend a l s eine b e i der Bearbeitung von M e t a l l e n "unvermeid
bare" B e g l e i t e r s c h e i n u n g b e t r a c h t e t , die 'nur unter n i c h t akzeptab
l e n Kosten zu r e d u z i e r e n wäre. U n f a l l g e f a h r e n ergeben s i c h beim 
Transport der großen: B a u t e i l e . G e s u n d h e i t s r i s i k e n durch gefähr
l i c h e A r b e i t s s t o f f e t r e t e n beim Vorbehandeln und La c k i e r e n der 
v e r a r b e i t e t e n S t a h l - und L e i c h t m e t a l l t e i l e und den entsprechenden 
V o r a r b e i t e n auf. 

Kennzeichnend für d i e Arbeitsbedingungen im S t a h l - und L e i c h t 
metallbau i s t die Tatsache, daß zu e r h e b l i c h e n T e i l e n außerbe
t r i e b l i c h e Montagearbeiten a n f a l l e n . Diese s i n d für die A r b e i t s 
kräfte i n der Regel mit besonderen Erschwernissen verbunden. So 
e r g i b t s i c h h i e r w e i t häufiger die Notwendigkeit zum Heben, Tra
gen und Halten schwerer Arbeitsgegenstände, da die im B e t r i e b üb
l i c h e n und selbstverständlichen H i l f s m i t t e l auf den B a u s t e l l e n 
o f t n i c h t vorhanden s i n d bzw. aus den verschiedensten Gründen 
Termindruck, ungünstige räumliche Verhältnisse, so z.B. b e i der 

Altbausanierung) n i c h t zum E i n s a t z kommen. Die A r b e i t b e i der 
Montage muß n i c h t s e l t e n unter ungünstigen Witterungsbedingungen 
g e l e i s t e t werden. Anders a l s im Bausektor im engeren Sinne, g i b t 
es im S t a h l - und Me t a l l b a u keinen Anspruch auf Schl e c h t w e t t e r 
g e l d . Längst n i c h t von a l l e n B e t r i e b e n w i r d geeignete Schutz
k l e i d u n g g e s t e l l t . Auch d ie G e s t e l l u n g von Umkleideräumen und 
Aufenthaltsmöglichkeiten i s t n i c h t selbstverständlich. Gerade 
von k l e i n e n Firmen w i r d nach B e r i c h t e n b e t r o f f e n e r Arbeitskräfte 
b e i der Montagearbeit häufig gegen Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung verstoßen. 

Termindruck und He k t i k auf den B a u s t e l l e n s i n d hoch. Der schar f e 
Verdrängungswettbewerb auf dem Bausektor zwingt zu knappester 
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Z e i t k a l k u l a t i o n . Abhängigkeiten a l s Subunternehmer und die Not
wendigkeit zur K o o r d i n a t i o n mit Folgehandwerken auf der B a u s t e l 
l e führen e b e n f a l l s häufig zu A r b e i t unter hohem Z e i t d r u c k . Die
se Bedingungen führen auch dazu, daß im S t a h l - und M e t a l l b a u , 
t r o t z gegenwärtiger Kapazitätsunterauslastung, i n erheblichem 
Umfang Überstunden g e l e i s t e t werden, und zwar insbesondere im 
Bereich der Montage. A l l e r d i n g s kommen zumindest dann, wenn die 
B a u s t e l l e n weit e n t f e r n t vom Heimatort l i e g e n , überlange A r b e i t s 
z e i t e n den In t e r e s s e n der Arbeitskräfte durchaus entgegen, da 
auf diese Weise Überstundenverdienste e r z i e l t oder e i n entspre
chend hoher F r e i z e i t a u s g l e i c h e r a r b e i t e t werden kann. 

Der S t a h l - und Metallbau gehörte zu den k l e i n b e t r i e b l i c h e n Bran
chen, i n denen r e l a t i v gut v e r d i e n t w i r d . Die hohen Verdienste 
gründen s i c h a l l e r d i n g s zu e r h e b l i c h e n T e i l e n auf die Überstun
den und k o n z e n t r i e r e n s i c h daher auch auf den Montagebereich. 
Auch im S t a h l - und Metallbau i s t i n der l e t z t e n Z e i t e i n Abbau 
der übertariflichen Zahlungen zu beobachten, z.T. w i r d nach Aus
kunft b e t r o f f e n e r Arbeitnehmer i n ländlichen Regionen mit hoher 
A r b e i t s l o s i g k e i t schon u n t e r t a r i f l i c h b e z a h l t . 

Im S t a h l - und Meta l l b a u g i b t es einen hohen F a c h a r b e i t e r a n t e i l . 
Von den Arbeitskräften w i r d , gerade w e i l häufig außerbetriebliche 
Montagearbeit anfällt, selbständiges A r b e i t e n , Flexibilität und 
b r e i t e E i n s e t z b a r k e i t v e r l a n g t . B e i v i e l e n A r b e i t e n s i n d außer
dem wegen der hohen Sicherheitsanforderungen an die Produkte für 
die ausführenden Arbeitskräfte s p e z i f i s c h e Schweißzertifikate 
zwingend vorgeschrieben. Die gegenwärtigen A u s b i l d u n g s i n h a l t e und 
die b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g s p r a x i s entsprechen nach Auskunft der 
B e t r i e b s l e i t u n g e n weitgehend den b e t r i e b l i c h e n Anforderungen. 
A l l e r d i n g s s t e i g e n die Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an die Ar
beitskräfte i n der Fertigung t e n d e n z i e l l an. Ursache i s t einmal • 
die von v i e l e n Betrieben v e r f o l g t e M a r k t s t r a t e g i e , i h r Leistungs
angebot zu e r w e i t e r n , indem komplexe Systemlösungen b i s h i n zu 
schlüsselfertigen Bauten angeboten werden, und die P a l e t t e der 
verwendeten Werkstoffe e r w e i t e r t w i r d . Auch der Trend zu i n d i v i 
d u e l l e r e n Bauentwürfen erhöht i n e i n i g e n Sparten des S t a h l - und 
Metallbaus die Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an die Fachkräfte. 
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Die steigenden Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n bedingen t e n d e n z i e l l 
eine längere b e t r i e b l i c h e E i n a r b e i t u n g s z e i t auch für ausgebilde
te Fachkräfte. Neue Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ergeben s i c h 
aus der zunehmenden Einführung NC- und CNC-gesteuerter Säge-, 
Bohr- und S c h l e i f a n l a g e n i n der Branche. 

Der S t a h l - und Metallbau gehört zu den W i r t s c h a f t s z w e i g e n , die 
s i c h i n der Hochkonjunktur e r h e b l i c h e n Versorgungsengpässen b e i 
Fachkräften gegenübersahen. Die Gründe für die besonderen Ver
sorgungsschwierigkeiten d i e s e r Branche lagen einmal d a r i n , daß 
gerade M e t a l l f a c h b e r u f e i n der Hochkonjunktur besonders gesucht 
waren und die S t a h l - und M e t a l l b a u b e t r i e b e , insbesondere i n den 
Ballungsräumen, der Arbeitsmarktkonkurrenz der anderen M e t a l l 
branchen ausgesetzt waren. Zumindest im i n d u s t r i e l l e n Bereich 
des Stahlbaus wurde der Versorgungsengpaß durch die recht g e r i n 
gen eigenen Ausbildungsanstrengungen der Be t r i e b e m i t v e r u r s a c h t . 
Die Betriebe versuchten,' das Problem durch höhere Löhne sowie 
durch den E i n s a t z von angelernten Arbeitskräften zu lösen. A l l e r 
dings i s t die Umstellung der Fe r t i g u n g auf den E i n s a t z angelern
t e r Arbeitskräfte im S t a h l - und Metallbau wegen der dort noch 
dominierenden E i n z e l f e r t i g u n g und den hohen Qualitätsansprüchen 
an die Produkte nur begrenzt möglich. Mit veränderter a l l g e m e i 
ner A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n hat s i c h die S i t u a t i o n b e i der Fach
kräfteversorgung inzwischen d e u t l i c h entspannt. Doch g i b t es 
nach wie vor, insbesondere i n i n d u s t r i e l l e n B a l l u n g s g e b i e t e n , 
v e r e i n z e l t e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , geeignete Fachkräfte zu 
bekommen. 

Die Beschäftigungsaussichten i n d i e s e r Branche, die s t a r k von 
der Entwicklung der Baukonjunktur abhängen, g e l t e n a l s n i c h t 
gerade günstig. Beschäftigtenzahl und Produktionsvolumen s i n d 
s e i t 19 82 rückläufig. Die Zahl der a r b e i t s l o s e n S c h l o s s e r und 
St a h l b a u s c h l o s s e r und der K u r z a r b e i t e r i n d i e s e r Branche s t i e g 
dramatisch an. Es w i r d davon ausgegangen, daß es i n den B e t r i e 
ben, von denen v i e l e noch m i t t e n i n der Entwicklung von hand
w e r k l i c h e n Fertigungsformen zur d u r c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n F e r t i 
gung s i n d , noch e r h e b l i c h e ungenutzte R a t i o n a l i s i e r u n g s p o t e n t i a l e 
g i b t . 
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2. Das Kraftfahrzeuggewerbe 
1) 

Die A r b e i t im Kfz-Handwerk i s t mit n i c h t unerheblichen körperli
chen Belastungen verbunden. Neben schwerem Heben und Tragen i s t d i e 
Notwendigkeit zur A r b e i t i n ergonomisch ungünstiger Körperhaltung 
zu nennen. In den l e t z t e n Jahren s i n d auf diesem Gebiet jedoch e r 
h e b l i c h e Verbesserungen zu verzeichnen. So gehören mechanische He
bebühnen und Arbeitsgruben heute zur Standardausrüstung der meisten 
K f z - B e t r i e b e . Die Notwendigkeit anstrengender Über-Kopf-Arbeit 
b l e i b t aber i n den meisten Fällen bestehen. 
Auch im Bereich k l i m a t i s c h e r Belastungen hat s i c h d i e S i t u a t i o n e r 
h e b l i c h v e r b e s s e r t . Wurde früher o f t i n unbeheizten Werkstätten, 
b e i Z u g l u f t oder sogar im F r e i e n g e a r b e i t e t , befinden s i c h heute i n 
der Regel a l l e Arbeitsplätze i n geschlossenen, beheizten Räumen. 
Umgebungsbelastungen durch Lärm t r e t e n im Kfz-Handwerk schwerpunkt
mäßig b e i K a r o s s e r i e a r b e i t e n auf. H i e r stehen den dort beschäftig
ten Arbeitskräften i n den meisten Fällen persönliche Lärmschutzmit
t e l zur Verfügung, deren Nutzung angesichts eines gewachsenen Pro
blembewußtseins zwar allmählich s t e i g t , aber noch w e i t e r v e r b e s s e r t 
werden könnte. 

Mit gesundheitsschädlichen A r b e i t s s t o f f e n s i n d d i e Arbeitskräfte 
im Kfz-Handwerk vor a l l e m durch d i e Autoabgase, durch Asbest im 
Bremsabrieb und durch S c h l e i f s t a u b sowie Lösungsmittel i n den Auto
l a c k e n k o n f r o n t i e r t . Modernere B e t r i e b e verfügen inzwischen über 
Vorrichtungen zur Absaugung von Kfz-Abgasen und zur Bindung und 
Bes e i t i g u n g des Bremsabriebs an den Bremsprüfständen. In f a s t a l 
l e n B etrieben hat s i c h inzwischen auch d i e E i n r i c h t u n g gesonderter 
S p r i t z k a b i n e n durchgesetzt. Außerdem werden i n der Regel Atem
schutzmasken zur Verfügung g e s t e l l t . A l l e r d i n g s i s t h i e r d i e Akzep
tanz b e i den Arbeitskräften o f t noch g e r i n g . 

Schwere Unfälle s i n d im Kfz-Handwerk - insbesondere s e i t der ver
b r e i t e t e n Einführung von Hebevorrichtungen - s e l t e n geworden. 

1) Es s e i nochmals darauf verwiesen, daß s i c h d i e folgenden Ausfüh
rungen auf markengebundene Vertragswerkstätten beziehen; mar
k e n f r e i e B e t r i e b e und T a n k s t e l l e n , d i e entsprechende Leistungen 
anbieten, waren n i c h t einbezogen. 
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Insgesamt gesehen hat s i c h d i e A r b e i t s s i t u a t i o n i n bezug auf kör
p e r l i c h e Belastungen und Umgebungseinflüsse im V e r g l e i c h zu frü
her a l s o deutlich gebessert. Es i s t a l l e r d i n g s zu vermuten, daß 
i n den K l e i n s t b e t r i e b e n der Branche, vor a l l e m i n v i e l e n sog. 
T a n k s t e l l e n b e t r i e b e n , die Arbeitsbedingungen e r h e b l i c h h i n t e r 
diesen, für größere bzw. markengebundene Werkstätten kennzeich
nenden Standards zurückbleiben und gerade i n bezug auf die ma
t e r i e l l e n Arbeitsbedingungen z.T. recht problematische Verhält
n i s s e a n z u t r e f f e n s i n d . 

Hat s i c h die S i t u a t i o n a l s o b e i den physischen Belastungen 
zum Besseren gewandelt,so w i r d i n l e t z t e r Z e i t im Zuge der ange
spannten w i r t s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n im Kfz-Handwerk e i n d e u t l i 
cher A n s t i e g der psychischen Belastungen von den dort beschäf
t i g t e n Arbeitskräften f e s t g e s t e l l t . Zunehmend w i r d von A r b e i t 
nehmern über Streß und steigenden Z e i t d r u c k g e k l a g t . A l s Haupt-
Ursache dafür w i r d die d r a s t i s c h e Verschlechterung der von den 
A u t o h e r s t e l l e r n f e s t g e l e g t e n Arbeitswertvorgaben angesehen. Die
se Zeitvorgaben, d i e b e i den H e r s t e l l e r n q u a s i unter Laborbedin
gungen ( h o c h q u a l i f i z i e r t e Mechaniker, Neuwagen, neueste und mo
dernste Werkstattausstattung) Zustandekommen, s e i e n für die be
t r i e b l i c h e P r a x i s mit i h r e n s p e z i f i s c h e n Erschwernissen m i t t l e r -
w e i l e v i e l zu knapp. Von der Verschlechterung der A r b e i t s w e r t 
vorgaben s i n d n i c h t nur die im Le i s t u n g s l o h n bezahlten A r b e i t s 
kräfte im Kfz-Handwerk b e t r o f f e n , da s i c h auch B e t r i e b e , i n 
denen k e i n L e i s t u n g s l o h n b e z a h l t w i r d , an diesen Zeitvorgaben 
o r i e n t i e r e n . Der zunehmende Z e i t d r u c k kann u.a. auch dazu füh
ren, daß vorhandene H i l f s m i t t e l und A r b e i t s s c h u t z v o r r i c h t u n g e n 
i n den Kfz-Werkstätten n i c h t immer benutzt werden. 

Den Streß verstärkt die für die Arbeitskräfte neuerdings sehr 
v e r s c h l e c h t e r t e Beschäftigungslage i n der Kfz-Branche und die 
daraus entstehende Angst um den A r b e i t s p l a t z w e i t e r . So i s t auf
grund abnehmender Wartungs- und R e p a r a t u r e r f o r d e r n i s s e b e i 
Kra f t f a h r z e u g e n der Bedarf an W e r k s t a t t l e i s t u n g e n k o n t i n u i e r l i c h 
rückläufig. Die Beschäftigtenzahlen im Kfz-Handwerk s i n d s e i t 
1981 d r a s t i s c h gesunken. Die v e r s c h l e c h t e r e Auslastung hat dazu 
geführt, daß die Betriebe des Kfz-Handwerks i n den l e t z t e n Jah-
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ren P e r s o n a l abgebaut und verstärkt von den Möglichkeiten der 
K u r z a r b e i t Gebrauch gemacht haben. Der Umfang der Überstunden 
i s t s t a r k zurückgegangen. 

In der Folge i s t es auch zu z.T. e r h e b l i c h e n Verschlechterungen 
der Einkommenssituation der Beschäftigten gekommen. Die i n Z e i 
ten der Hochkonjunktur o f t e r h e b l i c h über dem T a r i f liegende 
Bezahlung wurde weitgehend abgebaut. Die Vergünstigungen und die 
Nebenverdienstmöglichkeiten ( v e r b i l l i g t e r Bezug von Neufahrzeu
gen, Benzin oder E r s a t z t e i l e n , Werkstattnutzung für p r i v a t e 
Zwecke), die s t e t s eine große R o l l e für die Einkommenslage der 
Beschäftigten g e s p i e l t haben, wurden s t a r k eingeschränkt. Die 
v e r s c h l e c h t e r t e n Vorgabezeiten zusammen mit der Werkstattunter
auslastung führen vor a l l e m auch i n den Betrieben zu massiven 
Verdiensteinbußen, i n denen im Lei s t u n g s l o h n g e a r b e i t e t w i r d und 
i n denen früher überdurchschnittliche Verdienstchancen bestanden 
Längst n i c h t i n a l l e n B e t r i e b e n mit Leistungslohn ( c a . 25 % der 
K f z - B e t r i e b e ) g i b t es Betriebsvereinbarungen, die Mindestakkord-
sätze (unabhängig von der tatsächlich erbrachten Leistung) garan
t i e r e n . 

Im Kfz-Handwerk i s t die Fünftagewoche, n i c h t aber der f r e i e 
Samstag, t a r i f v e r t r a g l i c h a l l g e m e i n v e r e i n b a r t . A l l e r d i n g s zeichnen s i c h Tendenzen ab, daß die Betriebe unter dem Druck des 
verschärften Wettbewerbs kundenfreundlichere Öffnungszeiten (d.h 
Öffnung auch an Samstagen, Notdienst i n der Nacht und an Sonn-
und Feiertagen) anstreben und deshalb wieder verstärkt samstags 
a r b e i t e n oder sogar Schichtsysteme einführen w o l l e n . 

Das Kfz-Handwerk h a t t e s e l b s t i n Z e i t e n der Hochkonjunktur immer 
einen hohen Fachkräfteanteil. Zwar g i b t es i n den größeren Be
t r i e b e n t e i l w e i s e beim Arbeitskräfteeinsatz gewisse S p e z i a l i s i e 
rungen, z.B. auf Nutzfahrzeuge, K a r o s s e r i e a r b e i t e n e t c . , dennoch 
e r f o r d e r t die A r b e i t i n der Werkstatt immer noch den v o l l ausge
b i l d e t e n Kfz-Mechaniker bzw. - E l e k t r i k e r . Die .bestehenden Aus
bildungsverordnungen zum Kfz-Mechaniker bzw. - E l e k t r i k e r entsprechen nach e i n h e i t l i c h e r Einschätzung b e f r a g t e r Experten w e i t 
gehend den bestehenden b e t r i e b l i c h e n Anforderungen. Die t e c h n i -
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schen E i n r i c h t u n g e n der Be t r i e b e und die Q u a l i f i k a t i o n der Mei
s t e r r e i c h e n i n der Regel aus, um eine e r f o l g r e i c h e Ausbildung 
zu gewährleisten, zumal die b e t r i e b l i c h e Ausbildung im Kfz-Hand
werk durch eine f u n k t i o n i e r e n d e und gut ausgebaute überbetrieb
l i c h e Ausbildung ergänzt w i r d . 

Nach fünf Jahren s t e t i g e n A u f s t i e g s z e i g t die Zahl der A u s b i l 
dungsverhältnisse s e i t 19 84 l e i c h t e Abwärtstendenzen. Dennoch 
b i l d e t auch das Kfz-Handwerk im Verhältnis zur l a n g f r i s t i g ab
nehmenden Kapazitätsauslastung über den eigenen Bedarf aus. Die 
Übernahmequote i s t entsprechend auf e i n D r i t t e l der Absolven
t e n z a h l gesunken. Es zeichnet s i c h auch ab, daß die Überausbil
dung s i c h n e g a t i v auf die Qualität der b e t r i e b l i c h e n Ausbildung 
auswirkt (abnehmendes In t e r e s s e wegen ge r i n g e r Übernahmechancen 
b e i Auszubildenden und A u s b i l d e r n ) . 

Eine Besonderheit der b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
im K f z - B e r e i c h i s t das außerordentlich große A k t u a l i s i e r u n g s e r 
f o r d e r n i s . Neue Kf z - M o d e l l e , Neuentwicklungen b e i den t e c h n i 
schen B a u t e i l e n und die Einführung der E l e k t r o n i k b e i den Fahr
zeugen s t e l l e n ständig neue Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n . Die 
Branche verfügt deshalb über e i n überdurchschnittlich weit ent
w i c k e l t e s , von K f z - H e r s t e l l e r n und - Z u l i e f e r f i r m e n getragenes 
Weiterbildungssystem. Dieses ermöglicht nach Einschätzung a l l e r 
b e f r a g t en Experten eine weitgehend anforderungsgerechte Q u a l i 
f i k a t i o n s e n t w i c k l u n g der Beschäftigten und erfaßt auch den 
größten T e i l des Werk s t a t t p e r s o n a l s . Weniger gut von den Weiter
bildungsmöglichkeiten erfaßt s i n d a l l e r d i n g s die Arbeitskräfte 
i n den nicht-markengebundenen B e t r i e b e n . 

Die Zahl der abgelegten Meisterprüfungen i s t im Kfz-Handwerk 
d e r z e i t sehr hoch. Der hohen Absolventenzahl s t e h t a l l e r d i n g s 
keine adäquate Zahl von M e i s t e r p o s i t i o n e n für .An g e s t e l l t e gegen
über, so daß- e i n großer T e i l der ausgebildeten M e i s t e r u n t e r h a l b , 
i h r e s Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s tätir? "bleiben oder versuchen muß, 
s i c h selbständig zu machen. 
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Das Kfz-Handwerk hat gegenwärtig keine Probleme b e i der Versor
gung mit Fachkräften und Lehrlingsnachwuchs. N i c h t Arbeitskräf
tebeschaffung, sondern Abbau überschüssigen Beschäftigungsvolu
mens i s t das gravierende Problem. Der g e n e r e l l e Mangel an Aus
bildungsplätzen und die immer noch große Attraktivität der K f z -
Berufe s o r g t auch gegenwärtig für e i n Überangebot an Ausbildungs-
platzbewerbern, aus dem die Be t r i e b e - neuerdings m i t t e l s eines 
vom Verband e n t w i c k e l t e n Eignungstests - die q u a l i f i z i e r t e s t e n 
Bewerber auszuwählen versuchen. 

Die Beschäftigungsperspektive der gewerblichen Fachkräfte insge 
samt im Kfz-Handwerk i s t problematisch und w i r d dies voraus
s i c h t l i c h auch längerfristig b l e i b e n : Nach Experteneinschätzung 
w i r d der Bedarf an Kfz-Mechanikern i n n e r h a l b der nächsten zehn 
Jahre auf etwa die Hälfte des j e t z i g e n Bestands s i n k e n . Die der
z e i t i g e Überausbildung trägt zur weit e r e n Verschärfung der Ar
beitsmarktkonkurrenz um das g e r i n g e r werdende A r b e i t s p l a t z a n g e 
bot bei.. Eine zusätzliche Verschlechterung der Arb e i t s m a r k t 
chancen der e i n z e l n e n Fachkräfte e r g i b t s i c h auch daraus, daß 
sowohl b e i der Weit e r b i l d u n g a l s auch b e i der Or g a n i s a t i o n des 
A r b e i t s a b l a u f s i n den Betrieben eine Tendenz zur markenbezogenen 
S p e z i a l i s i e r u n g f e s t z u s t e l l e n i s t , die die Mobilitätschancen 
der Arbeitskräfte e r h e b l i c h einschränken könnte. 

3. F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g 

Im V e r g l e i c h zu anderen einbezogenen Bereichen s p i e l e n b e i der 
H e r s t e l l u n g von Fleischwaren körperliche Belastungen noch immer 
eine besondere R o l l e . Das g i l t etwa für Schwerarbeit - h i e r be
sonders ausgeprägt i n k l e i n e n handwerklichen B e t r i e b e n , die n i c h t 
immer über entsprechende Transport- und Be s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n 
gen verfügen -, aber auch für k l i m a t i s c h e Belastungen. Aus 
hygienischen Gründen nämlich dürfen b e i v i e l e n A r b e i t e n die Um
gebungstemperaturen 12° n i c h t überschreiten. Darüber hinaus g i b t 
es - vornehmlich wiederum i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n - häufigen 
Wechsel zwischen den noch kälteren Kühl- und Gefrierräumen e i n e r 
s e i t s und den "wärmeintensiven A r b e i t e n " wie Räuchern und Wurst
brühen a n d e r e r s e i t s . Rheumatische Beschwerden und Rückenschmer-

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



zen s i n d daher noch immer v e r b r e i t e t . Auch Lärmemissionen s p i e 
l e n , insbesondere b e i der H e r s t e l l u n g von Wurstbrät, dem sog. 
"C u t t e r n " , vor a l l e m dann eine R o l l e , wenn ältere Maschinen e i n 
g e s e t z t werden, und das i s t häufig noch der F a l l . A l l e r d i n g s 
s i n d diesen Belastungen Beschäftigte i n k l e i n e r e n Betrieben meist 
j e w e i l s nur für kurze Zeiträume ausg e s e t z t . 

Die Tätigkeit eines Metzgers i s t auch noch immer i n erheblichem 
Umfang unfallträchtig. Schwere Unfälle l a s s e n s i c h a l l e r d i n g s 
sehr häufig auf die Nichtnutzung von vorgeschriebenen und i n 
der Regel auch vorhandenen Schutzvorrichtungen wie der "Schneide
hand" und vor alle m der "Stechschutzschürze" zurückführen. Durch 
Aufklärung, n i c h t z u l e t z t aber durch konsequente Sanktionierung 
der Nichtnutzung d i e s e r S c h u t z m i t t e l , i s t d i e Akzeptanz d e u t l i c h 
erhöht worden. L e i c h t e S c h n i t t v e r l e t z u n g e n t r e t e n aber nach wie 
vor r e l a t i v häufig auf, g l e i c h e s g i l t für Unfälle, die auf das 
A u s g l e i t e n auf durch F l e i s c h r e s t e und Wasser g l i t s c h i g geworde
nen Böden zurückzuführen s i n d . Reine Maschinenunfälle s i n d auf
grund der i n den l e t z t e n Jahren eingeführten S c h u t z v o r r i c h t u n 
gen s t a r k rückläufig. 

Die Lage der A r b e i t s z e i t wurde b e i unseren Befragungen g e n e r e l l 
a l s n i c h t problematisch angesehen, zumal die Fünftagewoche i n 
der I n d u s t r i e allgemein und im Handwerk i n den meisten T a r i f b e 
r e i c h e n v e r e i n b a r t wurde und auch i n k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e t r i e 
ben M e h r s c h i c h t b e t r i e b n i c h t üblich i s t . Dagegen empfinden es 
v i e l e Beschäftigte (und auch i n der Regel die B e t r i e b s i n h a b e r 
s e l b s t ) a l s sehr ungünstig, wenn s i c h der B e t r i e b - vor a l l e m 
aus der Befürchtung, Kunden an die unmittelbare Konkurrenz zu 
v e r l i e r e n - n i c h t i n der Lage s i e h t , B e t r i e b s u r l a u b während der 
S c h u l f e r i e n durchzuführen. 

Überstunden s p i e l e n vor alle m i n der I n d u s t r i e eine R o l l e . Frü
her, a l s von diesem Instrument o f t sehr a u s g i e b i g Gebrauch ge
macht wurde, stand der Aspekt der Überlastung für die A r b e i t s 
kräfte e i n d e u t i g im Vordergrund. Heute g i b t es angesichts s t a g 
n i e r e n d e r und auch sinkender Reallöhne aber durchaus auch Be
schwerden über das aus der P e r s p e k t i v e der Verdienste zu geringe 
Überstundenaufkommen. 
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I n den Produktionsbereichen der Handwerksbetriebe h e r r s c h t nach 
wie vor e i n verhältnismäßig g a n z h e i t l i c h e r Arbeitskräfteeinsatz 
Das heißt, die Ge s e l l e n s i n d p r i n z i p i e l l mit a l l e n a n f a l l e n d e n 
Aufgaben v e r t r a u t und führen diese auch - o f t weitgehend auto
nom - durch. Dieser Sachverhalt trägt s i c h e r mit dazu b e i , daß 
auch belastende Tätigkeiten o f t a l s akzeptabel empfunden werden 
da man ihnen immer nur kürzerfristig ausgesetzt i s t (wie etwa 
beim Schlachten, beim Transport von T i e r t e i l e n oder b e i bestimmten Z e r l e g e a r b e i t e n ) und die A r b e i t e n a l s B e s t a n d t e i l eines i n s 
gesamt n a c h v o l l z i e h b a r e n und a l s s i n n v o l l verstandenen Ablaufs 
angesehen werden. 

Mit wachsender Betriebsgröße g i b t es auch im Handwerk S p e z i a l i 
s ierungen, die z u r Massierung bestimmter Belastungen und zur 
V e r e i n s e i t i g u n g der Tätigkeiten führen können. Solch eine stär
kere A r b e i t s t e i l u n g könnte s i c h e r auch eine Voraussetzung dafür 
b i l d e n , den b i s l a n g im Handwerk kaum ausgeprägten E i n s a t z von 
un- und angelernten Kräften i n der Produktion auszudehnen. 

E r h e b l i c h stärker ausgeprägt i s t die A r b e i t s t e i l u n g naturgemäß 
b e r e i t s i n den k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n , obwohl s i c h die 
Grundstruktur der maschinellen Ausrüstung und der Produktions
ab l a u f o f t n i c h t sehr von den aus dem Handwerk gewohnten Ver
hältnissen u n t e r s c h e i d e t . Auch der A n t e i l von Fachkräften i s t 
gerade i n k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n o f t noch verhältnismäßig 
hoch. 

Zwei Arbeitskräfteprobleme stehen nach unseren Erfahrungen i n 
den k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n im Vordergrund. Zum einen hat 
s i c h i n den l e t z t e n Jahren e i n Prozeß der massiven I n t e n s i v i e 
rung der A r b e i t und damit der Steigerung t e i l w e i s e der körper
l i c h e n , vor a l l e m aber der p s y c h i s c h - n e r v l i c h e n Belastung v o l l 
zogen., P r a k t i s c h a l l e Gesprächspartner b e r i c h t e t e n , daß es 
(manchmal i n f o l g e t e c h n i s c h e r Umstellungen, meist aber auch nur 
aufgrund o r g a n i s a t o r i s c h e r Änderungen) zu massiven P e r s o n a l e i n 
sparungen gekommen i s t , die keineswegs von e i n e r Produktions
drosselung b e g l e i t e t waren, sondern o f t sogar noch zu e r h e b l i 
chen Ausweitungen der Kapazität führten. Die zum T e i l e i n g e t r e -
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tenen E r l e i c h t e r u n g e n b e i den körperlichen Belastungen s e i e n so 
b e i weitem überkompensiert worden. Die im Gefolge d i e s e r Inten-
s i v i e r u n g s - und R a t i o n a l i s i e r u n g s s p r o z e s s e e i n g e t r e t e n e Hektik 
hat i n v i e l e n Fällen zu schwer d i a g n o s t i z i e r b a r e n und t h e r a p i e r 
baren nervösen Beschwerden geführt. Weiter verschärft w i r d die 
S i t u a t i o n für die Arbeitskräfte, die an den sog. Schlüssel
s t e l l e n i n der Produk t i o n e i n g e s e t z t s i n d , da s i e ständig mit 
der Befürchtung le b e n , durch geringfügige (und b e i dem hohen 
Produktionstempo schwer zu vermeidende) Fehler großen Schaden 
a n z u r i c h t e n . E b e n f a l l s zunehmend zum Problem w i r d v i e l e n Fach
kräften i n der I n d u s t r i e , daß s i e dauerhaft w e i t unter ihrem 
e i g e n t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u e i n g e s e t z t s i n d und dafür -
im Unterschied zu früher - n i c h t einmal mehr mit höheren Ver
diensten a l s . i m Handwerk entschädigt werden. 

Ähnlich wie i n der Backwarenherstellung g i l t im Bere i c h der 
F l e i s c h b e a r b e i t u n g , daß s i c h die Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n nur 
wenig und sehr allmählich verändern. Die Ausbildung zum Metzger
g e s e l l e n g i l t nach wie vor a l s s o l i d e Basis für eine t e n d e n z i e l l 
lebenslange Tätigkeit im Handwerk, und auch die meisten Indu
striearbeitsplätze u n t e r f o r d e r n einen g e l e r n t e n Metzger eher, 
a l s daß s i e i h n mit Aufgaben k o n f r o n t i e r e n , denen e r n i c h t ge
wachsen i s t . Die Wartung und Instandhaltung komplexer moderner 
Maschinen i n der F l e i s c h v e r a r b e i t u n g w i r d nämlich i n der Regel 
von externen S p e z i a l i s t e n ( E l e k t r i k e r , Fachkräfte von H e r s t e l 
l e r n ) oder von eigenen Beschäftigten mit entsprechender A u s b i l 
dung, n i c h t aber von den g e l e r n t e n Metzgern vorgenommen. 

Die Arbeitskräfteversorgung - über lange Z e i t z w e i f e l l o s das 
Hauptproblem vor a l l e m des Handwerksteils der Branche - s t e l l t 
s i c h s e i t e i n i g e n Jahren sehr v i e l günstiger dar. Neben der 
Steigerung der Attraktivität des Berufs (z.B. Fünftagewoche, 
V e r z i c h t e n auf das Schlachten a l s o b l i g a t o r i s c h e r Ausbildungs
b e s t a n d t e i l ) i s t dafür vor a l l e m die hohe A r b e i t s l o s i g k e i t bzw. 
das A u f t r e t e n geburtenstarker (Auszubildenden-)Jahrgänge maß
g e b l i c h . A l l e r d i n g s w i r d davon ausgegangen, daß die Fleischwa
r e n h e r s t e l l u n g b e i e i n e r Verbesserung der A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n 
mit am e r s t e n und am nachdrücklichsten wiederum mit Versorgungs-

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



engpässen k o n f r o n t i e r t s e i n w i r d . Trotzdem i s t zu erwarten, daß 
die A u s s i c h t e n von Absolventen der F l e i s c h e r a u s b i l d u n g i n den 
nächsten Jahren eher problematisch b l e i b e n werden. Wegen der Ausbildung w e i t über den Bedarf hinaus s i n d d i e Übernahmequoten ge
r i n g . Insgesamt w i r d für die Fleischwarenbranche, insbesondere 
durch den st a r k e n Wettbewerbsdruck von Handelsketten, eine For
c i e r u n g des Konzentrationsprozesses und daraus folgender 
Beschäftigungseinbußen erwartet. Schließlich., z e i g t d i e 
Erfahrung, daß die f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n b e i F l e i s c h e r n 
i n der Regel nur i n geringem Umfang i n anderen Berufen genutzt 
werden können. Die Chancen aber auf angemessen entlohnte und 
s i c h e r e fachfremde Angelerntenarbeitsplätze müssen heute und 
i n Zukunft a l s v e r g l e i c h s w e i s e ungünstig b e u r t e i l t werden. 

4. Backwarenherstellung 

In der Backwarenherstellung s t e l l t s i c h - v e r g l i c h e n mit der 
e b e n f a l l s i n die Untersuchung miteinbezogenen Fleischwarenbran
che - die S i t u a t i o n i n bezug auf die psychisch-physischen Ar
beitsanforderungen günstiger dar. Körperlich schwere A r b e i t e n 
wie Mischen, Kneten oder Formen werden weitgehend von Maschinen 
übernommen. Schwerarbeit fällt am ehesten noch i n handwerklichen 
K l e i n s t b e t r i e b e n mit ge r i n g e r Transportmechanisierung, vor a l l e m 
beim T r a n s p o r t i e r e n und E n t l e e r e n der b i s zu 40 kg schweren Mehlsäcke, an. Durch d ie M e h l s i l i e r u n g entfällt der manuelle und 
mechanische Transport des Mehls ganz, da h i e r das Mehl m i t t e l s 
pneumatischer Förderung d i r e k t vom S i l o i n die Mischmaschinen 
verfüllt w i r d . A l l e r d i n g s s i n d d i e M e h l s i l o s wegen der hohen I n 
v e s t i t i o n s k o s t e n und des hohen P l a t z b e d a r f s b i s h e r nur i n größe
ren Handwerksbetrieben i n s t a l l i e r t worden. Die b e i der Be
schickung der Öfen a n f a l l e n d e n körperlichen A r b e i t s e r s c h w e r n i s 
se können durch technische Neuentwicklungen wie den begehbaren 
S t i k k e n o f e n , dessen Verbreitung allmählich s t e i g t , e b e n f a l l s 
d e u t l i c h e r l e i c h t e r t werden. Zwangshaltungen s p i e l e n keine große 
re R o l l e . Auch Umgebungsbelastungen durch Lärm t r e t e n n i c h t i n 
größerem Umfang auf. Problematisch i s t d i e k l i m a t i s c h e Belastung 
die s i c h aber auf die A r b e i t d i r e k t am Ofen beschränkt. Das mit 
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der A r b e i t i n der Backstube verbundene U n f a l l r i s i k o i s t r e l a t i v 
g e r i n g . 

E i n gravierendes H u m a n i s i e r u n g s d e f i z i t d i e s e r Branche s t e l l t a l 
l e r d i n g s d i e Belastung durch Mehlstaub dar. Der Reduktion der 
Mehlstaubemission kommt unter g e s u n d h e i t l i c h e n Gesichtspunkten 
höchste Priorität zu, denn der feinkörnige, lungengängige Mehl
staub i s t Hauptverursacher des sogenannten Bäckerasthmas. Die 
komplexen medizinischen Bedingungszusammenhänge des Bäckerasthmas 
s i n d noch n i c h t ganz geklärt. Trotz e i n e r im V e r g l e i c h zur Ver
gangenheit d e u t l i c h gesunkenen Mehlstaubkonzentration i n den mei
sten Backstuben i s t d i e Zahl der an Bäckerasthma Erkrankten i n den ' 
l e t z t e n Jahren s t a r k angestiegen. Da es b i s h e r noch keine erfolgversprechende medizinische Heilmethode g i b t , bedeutet die Krank
h e i t für die be t r o f f e n e n Arbeitskräfte f a s t immer die Aufgabe 
des e r l e r n t e n Berufs. 

Mehlstaub e n t s t e h t im Fertigungsprozeß schwerpunktmäßig b e i der 
Eingabe des Mehls i n die Mischmaschinen und während der Anknet- ' 
phase. Wirksamste Maßnahme gegen den Mehlstaub i s t daher d ie 
M e h l s i l i e r u n g , b e i der die Mehlzuführung m i t t e l s eines Zuführ
schlauches e r f o l g t , sowie die Verwendung abgedeckter Mischmaschi-
nen. Während diese i n der i n d u s t r i e l l e n Backwarenherstellung schon ] 
lange ausschließlich e i n g e s e t z t werden, s i n d s i e im Handwerk noch j 
längst n i c h t durchgängig v e r b r e i t e t . Ab M i t t e 19 8 3 dürfen nur noch ! 
Knetmaschinen mit Abdeckungen v e r k a u f t werden. Eine Anordnung zur 
Nachrüstung der d e r z e i t i n Gebrauch b e f i n d l i c h e n Maschinen wurde 
aber b i s dato n i c h t g e t r o f f e n . 

E i n anderes t y p i s c h e s Arbeitskräfteproblem der Branche s t e l l t d i e 
durch das F r i s c h e e r f o r d e r n i s der Backwarenprodukte bedingte un
günstige Lage der täglichen A r b e i t s z e i t dar. Nach dem Bäckereiar
b e i t s z e i t g e s e t z kann d ie A r b e i t i n den Backstuben für das Gros 
der Beschäftigten werktags um v i e r Uhr i n der Frühe, samstags ab 
24 Uhr beginnen. Die damit' verbundene Dauerhalbnachtarbeit i s t 
a r b e i t s m e d i z i n i s c h erwiesenermaßen äußerst be l a s t e n d . Eine Lö
sung des A r b e i t s z e i t p r o b l e m s i s t n i c h t i n S i c h t . Die E i n r i c h t u n g 
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e i n e r zweiten Schicht dürfte Kapazitäten und Absatzvolumen f a s t 
a l l e r Handwerksbetriebe und auch der k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e t r i e b e 
der Branche übersteigen. Die S i t u a t i o n i s t i n der Realität noch 
prob l e m a t i s c h e r , w e i l eine n i c h t geringe Zahl von B e t r i e b e n , vor 
a l l e m um s i c h K o n k u r r e n z v o r t e i l e zu v e r s c h a f f e n , dauerhaft gegen 
das Nachtbackverbot verstößt, indem s i e den Produktionsbeginn 
(mindestens für T e i l e der Belegschaft) um b i s zu zwei Stunden vor
v e r l e g e n . Für die Arbeitskräfte w i r d so aus der Dauerhalbnachtar
b e i t eine Dauernachtarbeit. 

Die n e r v l i c h e Belastung durch die a r b e i t s p h y s i o l o g i s c h ungünstige 
A r b e i t s z e i t w i r d dadurch erhöht, daß gerade i n den frühen Morgen
stunden unter hohem Z e i t d r u c k . g e a r b e i t e t werden muß. Durch die 
neuen Gär- und F r o s t e r t e c h n i k e n g i b t es a l l e r d i n g s Möglichkeiten, 
durch d i e Vorproduktion von S o r t i m e n t s t e i l e n den A r b e i t s a n f a l l 
etwas gleichmäßiger zu v e r t e i l e n . 

Das Bäckerhandwerk zählte b i s vor kurzem zu den Branchen, 
die d i e Fünftagewoche noch n i c h t eingeführt h a t t e n . S e i t 19 82 
i s t d i e Fünftagewoche zwar i n f a s t a l l e n Manteltarifverträgen 
v e r b i n d l i c h f e s t g e l e g t , doch i s t s i e aufgrund von Umsetzungs
problemen i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s und e i n e r V i e l z a h l t a r i f l i 
cher Ausnahmeregelungen noch längst n i c h t für a l l e Beschäftigten 
der Branche Realität. 

Überstunden s p i e l e n nur im i n d u s t r i e l l e n Zweig der Backwarenbran
che eine gewisse R o l l e . 

Der Arbeitskräfteeinsatz im d u r c h s c h n i t t l i c h e n Handwerksbetrieb 
i s t durch g e r i n g e n t w i c k e l t e A r b e i t s t e i l u n g und das Bestehen 
g a n z h e i t l i c h e r Tätigkeiten gekennzeichnet. S p e z i a l i s i e r u n g e n g i b t 
es höchstens b e i e i n i g e n Schlüsselpositionen der F e r t i g u n g , wie 
dem Mischer oder dem Ofenmann. Die handwerkliche A r b e i t s o r g a n i s a 
t i o n s p i e g e l t s i c h i n einem hohen Fachkräfteanteil i n den B e t r i e 
ben. A l l e r d i n g s g i b t es auch einen gewissen Sockel von Tätigkei
te n unterhalb des Fachkräfteniveaus, was a l l e r d i n g s o f t dadurch 
verdeckt w i r d , daß solche Tätigkeiten weitgehend von Auszubilden
den ••.•wahrgenommen werden. Bei veränderter A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n 
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l i e g t h i e r durchaus e i n P o t e n t i a l für den verstärkten E i n s a t z von 
angelernten Arbeitskräften i n diesem Handwerkszweig. 

Die i n d u s t r i e l l e Backwarenherstellung i s t von der A r b e i t s o r g a n i s a 
t i o n her gesehen sehr heterogen. H i e r g i b t es e i n e r s e i t s den i n 
d u s t r i e l l e n K l e i n b e t r i e b , der von der maschinellen Ausstattung 
und der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n her gesehen eher e i n großdimensionier
t e r Handwerksbetrieb mit etwas weitergehender S p e z i a l i s i e r u n g und 
A r b e i t s t e i l u n g i s t . Zum anderen g i b t es aber den auf z.B. nur be
stimmte B r o t s o r t e n s p e z i a l i s i e r t e n I n d u s t r i e b e t r i e b mit hochauto
m a t i s i e r t e r Fertigung und hohem A n t e i l von angelernten A r b e i t s 
kräften. H i e r s i n d die Q u a l i f i k a t i o n e n des handwerklichen Bäckers 
kaum noch verwertbar. 

Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e g i b t es zumindest im handwerklichen Be
r e i c h der Branchen k e i n e . Die b e r u f l i c h e Ausbildung zum Bäcker 
e n t s p r i c h t den Anforderungen i n den meisten Handwerksbetrieben, 
die b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n der Arbeitskräfte kommen auch 
zum E i n s a t z . Die Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i n d i e s e r Branche 
verändern s i c h nur geringfügig und außerdem sehr langsam. Die 
grundlegenden Fe r t i g u n g s v e r f a h r e n b l e i b e n weitgehend unverändert. 
Neue P r o d u k t i o n s m i t t e l und Methoden wie Gär- und F r o s t e r t e c h n i k 
sowie auch das Vordringen von EDV-Steuerungen z.B. b e i den Öfen 
s t e l l e n nach Einschätzung b e f r a g t e r Experten keine grundsätzlich 
neuen und höheren Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n . Das h i e r z u e r f o r 
d e r l i c h e Bedienungswissen w i r d i n der Regel durch Kurse der Her
s t e l l e r f i r m e n v e r m i t t e l t . Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f g i b t es i n der 
Branche a l s o weniger i n b e r u f s f a c h l i c h e r H i n s i c h t a l s vielmehr 
- angesichts des verschärften Wettbewerbs drucks - im H i n b l i c k auf 
b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e O b e r l e b e n s s t r a t e g i e n wie Marketing-Kennt
n i s s e , Einführung b e t r i e b l i c h e r Kostenrechnung e t c . Er b e t r i f f t 
daher weniger die Arbeitskräfte i n der Fert i g u n g a l s die B e t r i e b s 
l e i t u n g e n . 

Die Arbeitskräfteversorgung s t e l l t für die Backwarenherstellung 
gegenwärtig k e i n Problem dar. Nachdem das Bäckerhandwerk i n der 
Vergangenheit große S c h w i e r i g k e i t e n h a t t e , genügend Auszubildende 
zu r e k r u t i e r e n , und zudem e i n großer T e i l der ausgebildeten Fach-
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kräfte wegen der ungünstigen A r b e i t s z e i t e n und des r e l a t i v n i e d r i 
gen Lohnniveaus aus•der Branche abwanderte, e r l a u b t d i e gegenwär
t i g hohe Nachfrage nach Ausbildungsplätzen den meisten B e t r i e b e n 
eine Ausbildung weit über den absehbaren künftigen Fachkräftebe
d a r f . A l l e r d i n g s befürchten Experten, daß b e i e i n e r Entspannung 
auf dem Aus b i l d u n g s s t e l l e n m a r k t i n der Zukunft erneut mit Rekru
tierungsproblemen zu rechnen i s t . 

Die gegenwärtige und auch m i t t e l f r i s t i g e B e s c h a f f i g u n g s p e r s p e k t i v e 
für Arbeitskräfte mit e i n e r b e t r i e b l i c h e n Ausbildung i n der Back
warenherstellung i s t n i c h t günstig. Eine Gefährdung der Beschäf
t i g u n g s s i c h e r h e i t e r g i b t s i c h zum einen aus w i r t s c h a f t l i c h - s t r u k 
t u r e l l e n Problemen der Branche - Überkapazitäten, B e t r i e b s s c h l i e 
ßungen und Beschäftigungsabbau i n der Backwarenindustrie, rück
läufiger Betriebsbestand und verschärfter Wettbewerbs druck im 
Handwerk -, zum anderen aus der massiven Überausbildung, die zu 
einem Überangebot von Fachkräften i n d i e s e r Branche führt. 

Angesichts der ( a u s w e i s l i c h entsprechender Untersuchungen) g e r i n 
gen Übertragbarkeit der Q u a l i f i k a t i o n e n , die i n e i n e r Bäckerlehre 
erworben werden auf andere Tätigkeiten, s i n d die Chancen d e r j e n i 
gen Fachkräfte, die s i c h zur Abwanderung gezwungen sehen, einen 
guten berufsfremden A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n , b e i der d e r z e i t i g e n 
A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n a l s s c h l e c h t anzusehen. 

5. Holz- und Kunststoffverarbeitung 

V i e l e Arbeitsplätze i n der Holzverarbeitung s i n d mit e r h e b l i c h e n 
Belastungen verbunden. Eines der gravierendsten Humanisierungs-
d e f i z i t e i n der Branche s t e l l t die B e s e i t i g u n g des b e i der ma
s c h i n e l l e n H o l z v e r a r b e i t u n g entstehenden Lärms dar. Noch immer 
s i n d f a s t a l l e i n der Ho l z v e r a r b e i t u n g zum E i n s a t z kommenden 
Maschinen zu l a u t . Trotz vorhandener t e c h n i s c h e r Möglichkeiten 
zur Lärmreduktion verbessert s i c h die S i t u a t i o n i n den Betr i e b e n 
nur sehr langsam, hierfür s i n d e i n mangelndes Angebot an - auch 
für K l e i n b e t r i e b e geeigneten - lärmarmen Konstruktionen s e i t e n s 
der H e r s t e l l e r , die A n s c h a f f u n g s p o l i t i k der B e t r i e b e , aber auch 
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d i e lange Nutzungsdauer von Maschinen i n K l e i n b e t r i e b e n und im 
Handwerk v e r a n t w o r t l i c h . 

Eine weitere h o l z t y p i s c h e Belastung r e s u l t i e r t aus dem b e i der 
Verarbeitung von Holz freiwerdenden Holzstaub, der zu Atemwegs
und Hauterkrankungen führen kann. G e s u n d h e i t s r i s i k e n gehen wei
t e r von den i n H o l z s c h u t z m i t t e l n , Lacken, Beizen und Klebern 
enthaltenen Lösungsmitteln aus, die über die Atmung oder auch 
durch Hautkontakte i n den Organismus e i n d r i n g e n . Die gesundheit
l i c h e n Folgen, insbesondere die der kombinierten Wirkungen der 
verschiedenen, g l e i c h z e i t i g verwendeten Lösungsmittelgemische, 
s i n d m e d i z i n i s c h noch längst n i c h t h i n r e i c h e n d e r f o r s c h t . H i e r 
besteht noch e r h e b l i c h e r Forschungs- und Handlungsbedarf. 

Durch die o f t großen Abmessungen der zu bearbeitenden Werkstücke 
f a l l e n o f t körperlich schwere Trage-, Hebe- und H a l t e a r b e i t e n an 
und zwar insbesondere i n K l e i n - und Handwerksbetrieben mit ge
r i n g e r Transportmechanisierung. Aber auch i n den größeren Betrieben g i b t es t y p i s c h e Mechanisierungslücken. 

Die Unfallgefährdung der i n der H o l z v e r a r b e i t u n g Beschäftigten 
i s t , bedingt durch d i e besonderen Eigenschaften des Werkstoffs 
Holz und die Schnellaufenden Maschinen, v e r g l i c h e n mit anderen 
Wirt s c h a f t s z w e i g e n des Verarbeitenden Gewerbes sehr hoch. Die 
s i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e Betreuung der Branche i s t gemessen an d i e 
sem U n f a l l r i s i k o unzureichend: Nur 5 % der b e i der Holzberufsge
nossenschaft v e r s i c h e r t e n B e t r i e b e waren 19 80 zur B e s t e l l u n g 
e i n e r S i c h e r h e i t s f a c h k r a f t v e r p f l i c h t e t . 

J e n s e i t s d i e s e r h o l z t y p i s c h e n Belastungsarten i s t i n den l e t z 
t en Jahren eine e r h e b l i c h e Steigerung der Beanspruchung der Ar
beitskräfte i n der H o l z v e r a r b e i t u n g zu k o n s t a t i e r e n . Angesichts 
des s c h a r f e n Wettbewerbs drucks i n der Branche hat insbesondere 
i n den I n d u s t r i e b e t r i e b e n eine verstärkte I n t e n s i v i e r u n g der Ar
b e i t s t a t t g e f u n d e n . Nach Umfragen unter b e t r o f f e n e n Arbeitskräf
ten s i n d A r b e i t s d r u c k und Hektik zu e i n e r der gr a v i e r e n d s t e n Be
lastungen geworden. E i n a r b e i t s m e d i z i n i s c h e s Gutachten über die 
B e l a s t u n g s s i t u a t i o n an t y p i s c h e n Arbeitsplätzen der Möbelindu-
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s t r i e kommt zu dem Schluß, daß k e i n e r d i e s e r Arbeitsplätze aus 
a r b e i t s m e d i z i n i s c h e r S i c h t ohne E r h o l z e i t e n auszufüllen i s t , s o l 
l e n n i c h t i r r e p a r a b l e l a n g f r i s t i g e Gesundheitsschäden e i n t r e t e n . 
Gegenwärtig müssen rund 5 7 % der Beschäftigten der Holz- und 
K u n s t s t o f f v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e wegen Frühinvalidität v o r z e i 
t i g aus dem Berufsleben ausscheiden. 

Mit Z e i t d r u c k und Streß sehen s i c h auch die Arbeitskräfte im 
Tischlerhandwerk k o n f r o n t i e r t . Diese Belastungen r e s u l t i e r e n 
dort aber weniger aus Rationalisierungsmaßnahmen mit dem Z i e l 
der Arbeitsverdichtung, sondern aus b e t r i e b l i c h e n Mängeln i n der 
Organ i s a t i o n des Fer t i g u n g s a b l a u f s und der Kapazitätsplanung 
bzw. aus a l s n i c h t abweisbar angesehenen Kundenwünschen, die da
zu führen, daß Aufträge o f t unter erheblichem Termindruck abge
w i c k e l t werden müssen. 

E i n anderes branchentypisches Arbeitnehmerproblem s t e l l e n die 
ungleichmäßigen Anforderungen an die z e i t l i c h e Verfügbarkeit der 
Arbeitskräfte dar. Die i n d u s t r i e l l e Möbelherstellung war schon 
immer durch s t a r k e s a i s o n a l e Absatzschwankungen gekennzeichnet, 
die s i c h für die Beschäftigten a l s Überstunden e i n e r s e i t s und 
K u r z a r b e i t a n d e r e r s e i t s niederschlugen. Auch b e i gegenwärtig 
sinkender Gesamtnachfrage und unausgelasteten Kapazitäten g i b t 
es noch einen e r h e b l i c h e n Sockel an Mehrarbeit. Überstunden s i n d 
i n d i e s e r Branche einmal das Ergebnis b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e 
rungsmaßnahmen, wie der Ausdünnung des Personalbestands und des 
Abbaus der Lagerhaltung, zum anderen aber schlägt h i e r auch die 
prekäre M a r k t s i t u a t i o n der Branche auf die Arbeitsbedingungen 
durch: Der Absatzmarkt hat s i c h i n v i e l e n Bereichen zu einem 
Käufermarkt e n t w i c k e l t , auf dem den H e r s t e l l e r n von s e i t e n der 
Abnehmer e i n hohes Maß an z e i t l i c h e r Flexibilität (kürzeste L i e 
f e r f r i s t e n , Sonderaktionen) abverlangt w i r d . Die Betriebe versu
chen, diese Anforderungen durch einen f l e x i b l e n Arbeitskräfte
e i n s a t z - durch Überstunden, L e i h a r b e i t , K u r z a r b e i t und b e f r i s t e 
te Arbeitsverträge - zu bewältigen. 
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Oberstunden i n erheblichem Ausmaß werden auch im T i s c h l e r h a n d 
werk g e l e i s t e t . S i e haben dort i h r e Ursache häufig i n den schon 
erwähnten Mängeln b e i der b e t r i e b l i c h e n Fertigungsplanung. 

Handwerk und i n d u s t r i e l l e r Zweig der H o l z v e r a r b e i t u n g unterscheiden si c h i n bezug auf A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und die damit verbundenen Qual i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n e r h e b l i c h . Im Tischlerhandwerk 
dominieren g a n z h e i t l i c h e , häufig wechselnde Arbeitsaufgaben. Der 
Arbeitskräfteeinsatz beruht auf dem P r i n z i p , daß jede Fachkraft 
a l l e a n f a l l e n d e n A r b e i t e n s e l b s t ausführen kann und o f t e i n Werkstück bzw. einen A u f t r a g vom Eingang b i s zur F e r t i g s t e l l u n g be
a r b e i t e t . Daher werden i n der Fert i g u n g f a s t ausschließlich Facharbeiter beschäftigt. In den B e t r i e b e n , die s i c h auf S e r i e n f e r 
tigung b e i weniger komplexen Produkten s p e z i a l i s i e r t haben, f i n 
det s i c h eine stärkere A r b e i t s t e i l u n g mit z.T. schon sehr kurz
z y k l i s c h e n A r b e i t s i n h a l t e n . Die b e r u f l i c h e E r s t a u s b i l d u n g im 
Handwerk - ergänzt durch' e i n gut ausgebautes Angebot an überbe
t r i e b l i c h e n Lehrwerkstätten - e n t s p r i c h t den b e t r i e b l i c h e n An
forderungen. Die dort v e r m i t t e l t e n F e r t i g k e i t e n und Kenntnisse 
werden i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s auch abgerufen. Q u a l i f i k a -
t i o n s d e f i z i t e g i b t es a l l e r d i n g s im H i n b l i c k auf e i n i g e , i n Zu
kunft auf das Handwerk verstärkt zukommende Anforderungen: den 
Umgang mit modernen, NC-gesteuerten Holzverarbeitungsmaschinen, 
steigende Ansprüche an die g e s t a l t e r i s c h e Qualität der Produkte, 
komplexere Anforderungen an d i e Betriebsführung. 

Die Weiterbildungsmöglichkeiten für Gese l l e n des T i s c h l e r h a n d 
werks s i n d g e r i n g und werden vor a l l e m von H e r s t e l l e r n getragen. 
Si e s i n d kaum an b e t r i e b l i c h e n Bedürfnissen o r i e n t i e r t , die I n 
h a l t e angesichts der Dominanz g a n z h e i t l i c h e r Tätigkeitsvollzüge 
im Handwerk zu s p e z i e l l . Die W e i t e r b i l d u n g s s i t u a t i o n krankt auch 
daran, daß es i n d i e s e r Branche b i s h e r n i c h t gelungen i s t , eine 
b u n d e s e i n h e i t l i c h e Fortbildungsordnung zu e t a b l i e r e n . 

In der i n d u s t r i e l l e n H o l z v e r a r b e i t u n g , insbesondere i n der Mö
b e l h e r s t e l l u n g , e x i s t i e r e n i n erheblichem Umfang k u r z z y k l i s c h e , 
repetitiv-monotone Tätigkeiten mit hoher A r b e i t s p l a t z b i n d u n g . 
Fast die Hälfte der Arbeitskräfte stehen im L e i s t u n g s l o h n . Die 
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t a y l o r i s t i s c h e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n i n der Möbelindustrie wurde i n 
Z e i t e n hoher Wachstumsraten und e i n e r Umstellung des Produktions
apparates auf Massenfertigung eingeführt. Man w o l l t e i n der Fer
t i g u n g mit dem E i n s a t z a n g e l e r n t e r Arbeitskräfte auskommen. Die 
eigene Fachkräfteausbildung ging i n f o l g e d e s s e n z e i t w e i s e dra
s t i s c h zurück. Noch heute besteht e i n Großteil der Belegschaften 
i n der Möbelfertigung aus berufsfremden und angelernten A r b e i t s 
kräften . 

Die I n s t a l l i e r u n g von Fertigungsstraßen bedingte außerdem eine 
Veränderung der Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n : Fertigungstechnische 
Kenntnisse gewannen gegenüber h o l z s p e z i f i s c h e n Kenntnissen an 
Bedeutung. Die Betriebe gingen verstärkt dazu über, a n s t e l l e der 
T i s c h l e r g e s e l l e n Fachkräfte aus der M e t a l l - oder Elektrobranche 
an den Fertigungsstraßen e i n z u s e t z e n . Durch das verstärkt zu be
obachtende E i n d r i n g e n der NC-Fertigungstechnologie s e t z t s i c h 
d i e s e r Bedeutungsgewinn f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n s b e 
s t a n d t e i l e f o r t . In den Schlüsselpositionen der Fertigung und an 
den neuen Maschinen setzen die B e t r i e b e nach wie vor vorzugswei
se E l e k t r o - oder M e t a l l f a c h a r b e i t e r e i n . Die b i s h e r i g e n E r f a h 
rungen i n t e c h n i s c h schon f o r t g e s c h r i t t e n e r e n Betrieben der Bran
che deuten darüber hinaus darauf h i n , daß die neuen Fertigungs
t e c h n o l o g i e n n i c h t zu e i n e r Höherqualifizierung der Fertigungs
b e l e g s c h a f t führen, sondern eher zu e i n e r P o l a r i s i e r u n g der Qua
l i f i k a t i o n e n . Programmierung und Wartung e r f o l g e n durch S p e z i a l i 
s t e n i n A r b e i t s v o r b e r e i t u n g und Instandhaltung, während die Tä
t i g k e i t e n der Fertigungsbelegschaften auf die Wahrnehmung e i n 
f a c h s t e r Bedienungsfunktionen beschränkt b l e i b e n . 

Die Frage i s t , ob der zu beobachtende Trend eines Bedeutungsver-
l u s t s des t r a d i t i o n e l l e n H o l z f a c h a r b e i t e r s i n der Möbelindustrie 
durch die Einführung des stärker auf die i n d u s t r i e l l e n F e r t i 
gungsbedürfnisse a u s g e r i c h t e t e n neuen B e r u f s b i l d e s , des Holzme
c h a n i k e r s , aufgehalten werden kann. Bei der Umsetzung dieses 
neuen Ausbildungsberufs i n die b e t r i e b l i c h e P r a x i s g i b t es zur 
Z e i t e r h e b l i c h e Probleme: Angesichts der f o r t g e s c h r i t t e n e n Spe
z i a l i s i e r u n g der Branche überfordert das sehr b r e i t angelegte 

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



B e r u f s b i l d d i e Ausbildungsfähigkeit v i e l e r , insbesondere der 
k l e i n e n B e t r i e b e , da es versäumt wurde, komplementäre überbe
t r i e b l i c h e Ausbildungskapazitäten zu s c h a f f e n . 

Probleme b e i der Versorgung mit Fachkräften g i b t es im T i s c h l e r 
handwerk d e r z e i t n i c h t . Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse 
s t i e g h i e r im V e r g l e i c h zum Gesamthandwerk überdurchschnittlich 
s t a r k an; im Verhältnis zum absehbaren zukünftigen Arbeitskräf
tebedarf kann man gegenwärtig von Überausbildung sprechen. . 

Auch die Möbelindustrie hat. i h r e durch die geringen Ausbildungs
l e i s t u n g e n i n der Vergangenheit m i t v e r u r s a c h t e n F a c h a r b e i t e r 
lücken inzwischen weitgehend geschlossen. Angesichts der gegen
wärtigen A b s a t z k r i s e der Branche i s t der Fachkräftebedarf h i e r 
ohnehin rückläufig. B e i der Arbeitskräfteversorgung kommt den 
Betrieben d i e s e r Branche außerdem die Tatsache zugute, daß r e -
gio n a l e Schwerpunkte der Branche i n ländlichen Regionen l i e g e n . 
Dadurch wurden i n Z e i t e n der Hochkonjunktur der Abwanderung von 
Fachkräften Grenzen g e s e t z t , da es an e r r e i c h b a r e n , a t t r a k t i v e n , 
branchenfremden Großbetrieben f e h l t e . Gegenwärtig bringen Be
t r i e b s s t i l l e g u n g e n e i n R e s e r v o i r von Fachkräften auf den re g i o n a 
l e n A r b e i t s m a r k t , aus dem die Bet r i e b e die benötigten Fachkräf
te und auch Arbeitskräfte mit S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n s e l e k t i e 
ren können. 

Die Beschäftigungsperspektiven für die Arbeitskräfte i n der 
Ho l z v e r a r b e i t u n g s t e l l e n s i c h für die Zukunft z i e m l i c h ungünstig 
dar. Für die Möbelindustrie rechnen d i e Experten auch l a n g f r i 
s t i g mit einem Rückgang der Beschäftigtenzahlen. Neben e i n e r ge
sunkenen Nachfrage wirken s i c h b i s l a n g n i c h t genutzte R a t i o n a l i 
s i e r u n g s r e s e r v e n aufgrund aufgeschobener I n v e s t i t i o n s v o r h a b e n 
i n den Be t r i e b e n und der mit der b r e i t e n Einführung der NC-Tech-
n o l o g i e zu erwartende Produktivitätsschub aus. Probleme erwach
sen für die Fachkräfte auch auf dem brancheninternen A r b e i t s 
markt, da der zunehmende S p e z i a l i s i e r u n g s t r e n d i n der Möbelin
d u s t r i e und der damit einhergehende s p e z i a l i s i e r t e Arbeitskräf
t e e i n s a t z die Mobilitätsfähigkeit der Arbeitskräfte zunehmend 
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einschränkt. Immer häufiger führt e i n erzwungener Betriebswech
s e l zur Abgruppierung mit e r h e b l i c h e n Einkommensverlusten. 

Im Tischlerhandwerk ergeben s i c h Beschäftigungsprobleme für die 
Arbeitskräfte im wesentlichen aus der d e r z e i t b e t r i e b l i c h e n 
Überausbildung. E i n Großteil der j e t z t a usgebildeten Fachkräfte 
w i r d i n der Zukunft gezwungen s e i n , aus der Branche abzuwandern. 
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C. Humanisierungsvoraussetzungen und -ansatzpunkte i n K l e i n b e 
t r i e b e n 

Im vorangegangenen K a p i t e l wurden d i e i n den untersuchten Bran
chen auftretenden Arbeitnehmerprobleme und d i e a l s Pendant zu 
sehenden b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteprobleme nach w i c h t i g e n D i 
mensionen sowie nach den einbezogenen Branchen a u f b e r e i t e t . Weiter 
wurde nach c h a r a k t e r i s t i s c h e n Entwicklungen g e f r a g t , d i e j e w e i l s 
für d i e Entstehung der Probleme und für w i c h t i g e Veränderungen maß
g e b l i c h waren. Dies geschah n i c h t nur im Sinne e i n e r Dokumentation 
des "Status quo", sondern n i c h t z u l e t z t deshalb, w e i l "Arbeitskräf
teprobleme ... i n unserer Untersuchung a l s der z e n t r a l e Ansatzpunkt 
für d i e I d e n t i f i z i e r u n g von Humanisierungspotentialen" (ISF-Pro-
j e k t v o r s c h l a g 1982, S. 11) verstanden werden. 

Um den S c h r i t t von der Analyse von Arbeitskräfteproblemen zur For-
mulierung von Ansatzpunkten e i n e r " k l e i n b e t r i e b s g e r e c h t e n " Humani-
s i e r u n g s p o l i t i k zu t u n , werden zunächst d i e Zusammenhänge zwischen 
Arbeitnehmerproblemen und b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteproblemen un
t e r s u c h t . Dann werden Möglichkeiten, das Entstehen von Humanisie-
r u n g s i n t e r e s s e n zu fördern, d i s k u t i e r t . Anschließend w i r d den be
sonderen Bedingungen nachgegangen, denen s i c h Humanisierungspoli-
t i k i n K l e i n b e t r i e b e n gegenübersieht. Schließlich wi r d an e i n i g e n 
ausgewählten B e i s p i e l e n d a r g e s t e l l t werden, wo Maßnahmen zur Ver
besserung von Arbeitsbedingungen i n K l e i n b e t r i e b e n ansetzen könn
ten und wie s i e zu g e s t a l t e n wären. 

I . Zusammenhang, Gegenläufigkeit und V e r e i n b a r k e i t von Problemen 
der B e t r i e b e und der Arbeitnehmer 

1. Die Bedeutung der Lage auf dem Arbeitsmarkt 

Wie s i c h d i e "kommunizierenden" Phänomeme "Arbeitnehmerprobleme" 
und " b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteprobleme" j e w e i l s konkret d a r s t e l 
l e n , hängt ganz entscheidend von der Entwicklung auf dem A r b e i t s 
markt ab. 
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Die S i t u a t i o n b e i Vollbeschäftigung 

Be i V o l l - bzw. Überbeschäftigung verschwindet das primäre A r b e i t 
nehmerproblem, überhaupt einen A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n , für f a s t 
a l l e Arbeitnehmer weitgehend, und auch d i e Chancen, auskömmliche 
Löhne zu e r z i e l e n , s i n d günstig. G l e i c h z e i t i g wachsen für die Be
t r i e b e die S c h w i e r i g k e i t e n , regelmäßig über genügend geeignete 
Arbeitskräfte zu verfügen, enorm an. Besonders prekär s t e l l t s i c h 
die S i t u a t i o n für Betriebe dar, d i e n i c h t i n der Lage s i n a , hohe 
Löhne und/oder a t t r a k t i v e Arbeitsbedingungen zu b i e t e n -, eine 
K o n s t e l l a t i o n , die gerade für v i e l e K l e i n b e t r i e b e c h a r a k t e r i 
s t i s c h i s t . 

Mit wachsender Arbeitskräfteknappheit s i n k t aber auch die B e r e i t 
s c h a f t v i e l e r Arbeitskräfte, s i c h u n a t t r a k t i v e Arbeitsbedingungen 
q u a s i über Lohnzugeständnisse abhandeln zu l a s s e n , bzw. die kom
pensatorischen Lohnansprüche wachsen überproportional, so daß von 
h i e r aus e i n Druck auf die Betriebe e n t s t e h t , Verbesserungen 
durchzuführen. Soweit solche Maßnahmen - und davon i s t i n der Re
g e l mindestens i n k u r z f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e auszugehen - mit zu
sätzlichen Kosten verbunden s i n d , können s i e wiederum vorrangig 
nur von den ertragsstärkeren Betrieben durchgeführt werden. Damit 
bewirken s i e eine eminente Verbesserung der r e l a t i v e n P o s i t i o n 
d i e s e r B e t r i e b e b e i der Arbeitskräfteversorgung auf Kosten der 
übrigen; i h r e Arbeitskräfteprobleme mildern s i c h b e i t e n d e n z i e l 
l e r Verschärfung der Lage i n den Betrieben mit weniger günstigen 
Voraussetzungen. 

G l e i c h z e i t i g entsteht b e i Vollbeschäftigung und damit gewöhnlich 
einhergehender besonders ausgeprägter Knappheit an q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräften b e i den Betrieben - so auch die Aussagen unserer 
Gesprächspartner - e i n hohes I n t e r e s s e daran, a i e vorhandenen 
Q u a l i f i k a t i o n e n der Beschäftigen so vollständig, wie für i h r e 
Zwecke möglich, zu nutzen. Das heißt, man nut z t d i e Q u a l i f i k a t i o 
nen der Arbeitskräfte, die den b e t r i e b l i c h e n Anforderungen ent
sprechen . 
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Auf der anderen S e i t e bedeutet das keineswegs, daß es n i c h t auch 
i n solchen Phasen aus der S i c h t der Arbeitskräfte zu massivem un
t e r q u a l i f i z i e r t e m E i n s a t z , d.h. zu e i n e r Unterforderung der A r b e i t 
nehmer kommen kann. B e t r o f f e n davon s i n d vor a l l e m Fachkräfte, 
die außerhalb des e r l e r n t e n Berufs tätig s i n d , s e i es, w e i l s i e 
im e r l e r n t e n Beruf keine Beschäftigungsmöglichkeiten fi n d e n - et--
wa wegen inzwischen stattgefundenen Strukturwandels -, s e i es, 
daß s i e die angelernte Tätigkeit der A r b e i t i n ihrem Beruf vor
ziehen. Diese Fachkräfte bringen o f t eine Fülle von Fähigkeiten 
und Q u a l i f i k a t i o n e n m i t , die b e i der neuen Tätigkeit n i c h t ge
f r a g t s i n d . 

In B e t r i e b e n , die a l s a t t r a k t i v angesehen werden, s i n d a l s o auch 
während der Vollbeschäftigung häufig ungenutzte Q u a l i f i k a t i o n s r e 
serven vorhanden (das g i l t z.B. z i e m l i c h ausgeprägt für v i e l e i n 
d u s t r i e l l e K l e i n b e t r i e b e aus ;-J>:' N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l l u n g und 
Holzverarbeitung) ; daraus' r e s u l t i e r t aber weder e i n b e t r i e b l i c h e s 
Arbeitskräfteproblem noch e i n manifestes Arbeitnehmerproblem. Für 
die B e t r i e b e , die' i n den Dimensionen Bezahlung und A r b e i t s b e d i n 
gungen weniger konkurrenzfähig s i n d - e i n besonders günstiger 
Standort kann h i e r a l l e r d i n g s e i n i g e s kompensieren -, g i l t da
gegen, daß Arbeitsplätze - wenn überhaupt - o f t nur'mit q u a l i -
f i k a t o r i s c h unzureichend gerüsteten Arbeitnehmern b e s e t z t werden 
können. Die Folge i s t , daß es e i n e r s e i t s zu Überforderungen der 
Arbeitskräfte, a n d e r e r s e i t s aber auch zu b e t r i e b l i c h e n Schwierig
k e i t e n (Stillstände, erhöhter Verschleiß an Maschinen, sch l e c h t e 
Materialnutzung, Ausschußproduktion usw.) kommt. Überforderungs
probleme s i n d aber natürlich n i c h t auf diese B e t r i e b e beschränkt. 
Auch " a t t r a k t i v e " B e t r i e b e s i n d dazu gezwungen, ungenügend q u a l i 
f i z i e r t e Arbeitskräfte ei n z u s e t z e n , wenn der j e w e i l i g e A r b e i t s 
markt auch b e i Nutzung der b e t r i e b l i c h e n Spielräume n i c h t genü
gend q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte l i e f e r t . 

Während aber der E i n s a t z von Beschäftigten unterhalb i h r e s Q u a l i 
f i k a t i o n s n i v e a u s b e i hoher A r b e i t s k r a f t n a c h f r a g e i n der Regel 
s t r u k t u r e l l - (vorhandene Q u a l i f i k a t i o n e n s i n d n i c h t mehr a r b e i t s 
marktgängig) oder a l l o k a t i o n s b e d i n g t (Arbeitskräfte ziehen unter
q u a l i f i z i e r t e n , "fachfremden" E i n s a t z vor) i s t und n i c h t zu mani-
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f e s t e n Problemen führt, ändert s i c h d i e Lage b e i Unterbeschäfti
gung grundlegend. 

Die Unterbeschäftigungssituation 

Mit der Verfügbarkeit von q u a l i f i z i e r t e n Kräften e r g i b t s i c h für 
die B e t r i e b e , die b i s l a n g mit unzulänglich q u a l i f i z i e r t e n Be
schäftigten -arbeiten mußten, d i e Möglichkeit, wieder verstärkt 
Fachkräfte zu r e k r u t i e r e n . Werden dadurch unzulänglich q u a l i f i 
z i e r t e Arbeitskräfte a r b e i t s l o s , müssen s i e mit größten Problemen 
rechnen, einen neuen A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n . Soweit d i e an i h r e r 
S t e l l e r e k r u t i e r t e n Fachkräfte vorher a l s Angelernte tätig waren, 
w i r d damit a l l e r d i n g s u n t e r q u a l i f i z i e r t e r E i n s a t z abgebaut und 
i n s o f e r n e i n Arbeitnehmerproblem v e r r i n g e r t ; für die B e t r i e b e r e 
d u z i e r t s i c h damit e i n Arbeitskräfteproblem s u b s t a n t i e l l . 

Aber auch d i e " a t t r a k t i v e n " B e t r i e b e nutzen die Chance, den Qua
l i f i k a t i o n s s t a n d der Belegschaft w e i t e r zu verbessern, und zwar 
durchaus über das von den a k t u e l l e n Anforderungen gesetzte Maß 
hinaus: Man versucht --zumal dann, wenn es ohne besondere Lohnan
r e i z e möglich i s t -, s i c h e i n Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v o i r zu schaf
fen, das - wenn überhaupt -*nur i n Ausnahmesituationen und f a l l 
weise tatsächlich benötigt w i r d . Insgesamt aber g i l t eine solche 
P o l i t i k a l s geeignet, d i e b e t r i e b l i c h e Anpassungsfähigkeit zu er
höhen ; insbesondere s i e h t man s i c h so für den F a l l wieder knapper 

1) 
weraender Arbeitskräftezufuhr besser gerüstet. 

Die Folge i s t , daß i n den Phasen von Unterbeschäftigung tenden
z i e l l das Maß u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z e s von Arbeitnehmern 
s t e i g t . Zum Problem w i r d das den Arbeitskräften j e t z t verstärkt, 
w e i l i n d i e s e r S i t u a t i o n meist kaum noch eine Kompensation durch 
bessere Bezahlung e r f o l g t . Komplementär zum verstärkten unterqua
l i f i z i e r t e n E i n s a t z von Fac h a r b e i t e r n werden b e i stagnierender 
oder schrumpfender Beschäftigung v i e l e An- und Ungelernte i n die 
A r b e i t s l o s i g k e i t abgedrängt. 

1) V i e l e von uns bef r a g t e Handwerksmeister begründeten n i c h t zu
l e t z t mit d i e s e r Überlegung die Ausweitung der Ausbildung weit 
über den unmittelbaren Bedarf hinaus. 
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2. Gegenläufige und kompatible I n t e r e s s e n 

Zusammenfassend läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß d i e Fähigkeit, höhere 
Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, t e n d e n z i e l l 
mit der Knappheit von Arbeitskräften wächst und zu e i n e r V e r r i n 
gerung entsprechender Arbeitnehmerprobleme führt. Auf der anderen 
S e i t e nimmt mit wachsender Unterbeschäftigung i n der Gesamtwirt
s c h a f t oder i n der j e w e i l i g e n Branche der Lohndruck auf die Be
t r i e b e ab und die B e r e i t s c h a f t wächst, u n a t t r a k t i v e A r b e i t s b e d i n 
gungen zu a k z e p t i e r e n . Damit v e r r i n g e r n s i c h d i e entsprechenden 
b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteprobleme. Mit der A r b e i t s m a r k t s i t u a 
t i o n zusammenhängende Arbeitnehmerprobleme und b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteprobleme s i n d a l s o zunächst einmal durch eine p r i n z i 
p i e l l e gegenläufige Komplementarität gekennzeichnet. Lösungen, 
die für beide S e i t e n Verbesserungen bringen oder zumindest dem 
K r i t e r i u m der Pareto-Optimalität genügen s o l l e n , setzen daher 
t e n d e n z i e l l eine Auflockerung d i e s e r "trade o f f s " voraus. Das 
heißt, e r f o r d e r l i c h wären' Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, 
die die Kosten n i c h t s t e i g e r n , Lohnerhöhungen, die d i e Gewinne 
n i c h t beeinträchtigen, oder Gewinnsteigerungen, d i e n i c h t auf Ko
sten v e r s c h l e c h t e r t e r Arbeitsbedingungen oder Löhne gehen. Solche 
Lösungen setzen o f f e n s i c h t l i c h a l l e l e t z t l i c h Produktivitätsstei
gerungen voraus, bzw. - und noch weit besser - s i e müßten s e l b s t 
das Ergebnis haben, Produktivitätssteigerungen zu i n d u z i e r e n . 

Auch der u n t e r q u a l i f i z i e r t e E i n s a t z - e i n durchaus originäres Ar
beitnehmerproblem - i s t n i c h t per se e i n b e t r i e b l i c h e s A r b e i t s 
kräfteproblem. Für die Betriebe i s t der E i n s a t z von Beschäftigten 
auf Arbeitsplätzen, die i h r e Fähigkeiten nur zum T e i l abfordern, 
solange a t t r a k t i v , wie er n i c h t mit Nebeneffekten e r k a u f t werden 
muß, d i e seine V o r t e i l e (Flexibilitätsreservoir, Vorhandensein 
sogenannter " e x t r a f u n k t i o n a l e r Q u a l i f i k a t i o n e n " b e i berufsfremd 
e i n g e s e t z t e n Fachkräften usw.) i n Frage s t e l l e n . L e t z t e r e s wäre 
der F a l l , wenn die Bindung der betreffenden Arbeitskräfte von den 
Betri e b e n mit überdurchschnittlichen Löhnen e r k a u f t werden muß 
oder d i e Unzufriedenheit mit der A r b e i t s s i t u a t i o n d i e Leistungs
b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit e r n s t h a f t t a n g i e r t . Voraussetzungen, 
die grosso modo aber wiederum nur b e i günstiger Beschäftigungsla
ge a u f t r e t e n dürften. 
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Den widersprechenden I n t e r e s s e n gerecht werdende Lösungsmöglich-
k e i t e n i n d i e s e r Dimension s i n d bezogen auf " s t r u k t u r e l l beding
te n " u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z , daher vor a l l e m i n e i n e r s c h n e l l e 
und umfassenden Anpassung.der künftig v e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
an d i e g e s t e l l t e n Anforderungen zu sehen. Eine Option, die a l l e r 
dings die Probleme der b e r e i t s vorhandenen Arbeitskräfte mit 
n i c h t mehr benötigten Q u a l i f i k a t i o n e n n i c h t löst bzw. s i e mit dem 
E r f o r d e r n i s k o n f r o n t i e r t , erneut eine Ausbildung zu durchlaufen. 
Deshalb s o l l auch die Option, b e t r i e b l i c h e Anforderungen m ö g 

l i c h s t m i t t e l s vorhandener Q u a l i f i k a t i o n e n zu s t r u k t u r i e r e n , 
n i c h t außer acht gelassen werden. Jedoch s i n d d i e Möglichkeiten 
h i e r z u begrenzt und die B e r e i t s c h a f t , entsprechend zu ve r f a h r e n , 
hängt o f f e n s i c h t l i c h auch massiv von der A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n 
ab. Eine auch nur einigermaßen zu t r e f f e n d e A n t i z i p a t i o n künftiger 
Qu a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n s t e l l t aber e i n auch zukünftig s i 
c h e r l i c h n i c h t vollständig zu lösendes Problem dar. Aber s e l b s t 
wenn die S c h w i e r i g k e i t e n "keineswegs zu unterschätzen s i n d , wären 
bedarfsgerechtere A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n s i c h e r denkbar, a l s w i r 
s i e d e r z e i t e r l e b e n . Die a k t u e l l e Entwicklung mit der außeror
d e n t l i c h e n Ausweitung der Ausbildung insbesondere i n v i e l e n Hand
werksberufen über jeden absehbaren Bedarf hinaus, läßt j e d e n f a l l s 
eher eine Verschärfung a l s eine Verbesserung der Problematik des 
u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z e s befürchten. 

Aus der q u a l i f i k a t o r i s c h e n Überforderung der Beschäftigten (d.h. 
aus einem E i n s a t z an Arbeitsplätzen, die e i g e n t l i c h b e s s e r q u a l i 
f i z i e r t e Arbeitskräfte e r f o r d e r n würden) können of f e n b a r Probleme 
für beide S e i t e n r e s u l t i e r e n . Eine verbesserte q u a l i f i k a t o r i s c h e 
A usstattung der vorhandenen Belegschaft dürfte dann zumindest im 
gemeinsamen In t e r e s s e liegen,wenn dem B e t r i e b andere Möglichkei
te n , etwa der Austausch wenigergeeigneter durch b e s s e r q u a l i f i -
z i e r t e Arbeitskräfte über den A r b e i t s m a r k t , n i c h t zu Gebote s t e 
hen. Dann s i n d besonders günstige L ö s u n g s v o r a u s s e t z u n g e n zu er
warten. Dies i s t t e n d e n z i e l l auch der F a l l : Die Fülle der von Be
t r i e b e n s e l b s t v e r a n s t a l t e t e n oder geförderten .Weiterbildungsmaß
nahmen ( a l l e r d i n g s s t a r k k o n z e n t r i e r t auf größere Be t r i e b e ) und 
die Unterstützung entsprechender außerbetrieblicher Aktivitäten 
s i n d hierfür ebenso Beweis wie d i e e r h e b l i c h e B e r e i t s c h a f t der Ar-
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beitnehmer, an solchen Maßnahmen teilzunehmen. Während der große 
Boom auch im We i t e r b i l d u n g s b e r e i c h z w e i f e l l o s i n der Vollbeschäf
tigungsphase e i n s e t z t e , s i n d d i e entsprechenden Bemühungen auch 
i n der Rezession auf beiden S e i t e n keineswegs zum E r l i e g e n gekom
men, auch wenn das Problem insbesondere durch die Verbesserung 
der Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r der Belegschaften mindestens i n weiten 
Bereichen e i n i g e s an Schärfe v e r l o r e n hat. Es g i b t von A r b e i t g e 
bern wie von Arbeitnehmervertretungen g e t e i l t e Forderungen nach 
der Verstärkung zukunftsweisender Weiterbildungsaktivitäten. 

D i f f e r e n z e n im Zusammenhang mit Qualifizierungsmaßnahmen tauchen 
meist dann auf, wenn es um die Finanzierung der Maßnahmen, die 
e r f o r d e r l i c h e F r e i s t e l l u n g , den Verdienst während der Teilnahme 
und danach und den späteren E i n s a t z geht. Soweit die Kostenfrage 
den Hauptpunkt des Dissenses b i l d e t , wären Lösungen über eine öf
f e n t l i c h e Förderung und Steuerung s o l c h e r Maßnahmen s i c h e r l i c h 
z w e c k d i e n l i c h (ausführlich mit d i e s e r Thematik beschäftigte s i c h 
die B e g l e i t f o r s c h u n g zum a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Sonderprogramm, 
v g l . Mendius u.a. 19 83 und Sengenberger, Mendius 19 84). 

Die P o l i t i k der l e t z t e n Jahre mit i h r e r t e i l w e i s e e r h e b l i c h e n 
Verschlechterung von Zugangsvoraussetzungen und Förderkonditionen 
für F o r t b i l d u n g und Umschulung dagegen hat s i c h eher problemver-
schärfend ausgewirkt. 

Während w i r K o n s t e l l a t i o n e n abgrenzen konnten, i n denen Arbeitnehmerprobleme und b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteprobleme eher gegen
g e r i c h t e t scheinen, sowie einen F a l l i d e n t i f i z i e r t e n , b e i dem 
beide Probleme gemeinsamer Lösung zugänglich s i n d , scheinen Pro
bleme, die mit dem Umfang der A r b e i t s z e i t verbunden s i n d , minde
stens auf den e r s t e n B l i c k a l s eher uneindeutig. 

Mehr oder weniger regelmäßige Mehrarbeit kann s e i t e n s der B e t r i e 
be a l s Reaktion auf die Knappheit insbesondere an q u a l i f i z i e r 
ten Arbeitskräften angesehen werden. Das Ausmaß des E i n s a t z e s 
w i r d aber auch von den Kosten, die s i e ve r u r s a c h t , und von der 
B e r e i t s c h a f t der bet r o f f e n e n B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r , s i e zu l e i 
s t e n , sowie ggf. des B e t r i e b s r a t s , den Überstunden zuzustimmen, 
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beeinflußt. Die Verfügbarkeit entsprechender Arbeitskräfte zu 
ve r g l e i c h b a r e n Kosten vorausgesetzt, dürften h i e r demnach keine 
grundsätzlichen Interessengegensätze e x i s t i e r e n , die einem Abbau 
der Mehrarbeit zugunsten von zusätzlichen E i n s t e l l u n g e n entgegen
stehen . 

Dagegen w i r d eine Einschränkung der b e t r i e b l i c h e n Möglichkeit, 
auf unvorhergesehene E r e i g n i s s e mit k u r z f r i s t i g e r Ausweitung der 
A r b e i t s z e i t zu r e a g i e r e n , regelmäßig a l s schwerwiegendes Problem 
angesehen. Die Lösung, Personalreserven zu s c h a f f e n , die Mehrar
b e i t t e n d e n z i e l l unnötig machen könnten,. w i r d mindestens im von 
uns untersuchten B e r e i c h schon aus Kostengründen a l s u n r e a l i 
s t i s c h e r a c h t e t . I n s o f e r n kann fehlende oder a l s zu gering erach
t e t e B e r e i t s c h a f t zur Mehrarbeit durchaus a l s b e t r i e b l i c h e s Ar
beitskräfteproblem verstanden werden. 

Die A r b e i t s z e i t a n f o r d e r u n g und, wie s i c h zeigen w i r d , auch die 
A r b e i t s z e i t a n g e b o t e des Be t r i e b s können den Arbeitskräften i n zu
mindest auf den e r s t e n B l i c k sehr widersprüchlich erscheinender 
Weise zum Problem werden: Es g i b t nämlich sowohl Probleme mit zu 
l a n g e r , auf Überstunden beruhender A r b e i t s z e i t a l s auch mit a l s 
zu g e r i n g empfundenem Überstundenaufkommen. Die v e r m e i n t l i c h e Am
b i v a l e n z löste s i c h a l l e r d i n g s s c h n e l l auf, wenn w i r danach f r a g 
t e n , warum von Arbeitnehmern Mehrarbeit g e w o l l t w i r d . Dabei ging 
es s t e t s darum, daß die Verdienstmöglichkeiten b e i Normalarbeits
z e i t a l s zu geri n g angesehen werden. Die Ausweitung der A r b e i t s 
z e i t i s t a l s o aus Arbeitnehmerperspektive e i n Instrument zur Be-
wältigung des Verdienstproblems, dessen Lösung i n diesem F a l l an
dere . aus der Mehrarbeit r e s u l t i e r e n d e Arbeitnehmerprobleme a l s 
zw e i t r a n g i g erscheinen läßt. Genutzt w i r d es nur, w e i l andere Lö
sungen n i c h t zu Gebote stehen. B ei entsprechend höheren Lohnsät
zen wären v i e l e Arbeitskräfte durchaus am Abbau von Überstunden 
i n t e r e s s i e r t . Diese "Verdienstlösung" w i d e r s p r i c h t aber wiederum 
massiv unternehmerischen Interessen,und i h r e Durchsetzung könnte 
t e n d e n z i e l l wiederum zu b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteproblemen füh
ren. Das Arbeitskräfteproblem "zu wenig Überstunden" läßt s i c h 
i n s o f e r n a l s e i n U n t e r f a l l des Lohnproblems b e t r a c h t e n . 
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Das hauptsächliche mit der A r b e i t s z e i t zusammenhängende A r b e i t 
nehmerproblem s t e l l e n aber n i c h t zu gerin g e , sondern a l s zu hoch 
erachte t e b e t r i e b l i c h e Mehrarbeitsanforderungen dar. Mit (exten
s i v e r ) Mehrarbeit wurden von den Befragten Gefahren p h y s i s c h e r 
und p s y c h i s c h e r Überbeanspruchung verbunden. Außerdem wurde a l s 
sehr n e g a t i v empfunden, daß dadurch die Betätigungsmöglichkeiten 
außerhalb der Arbeitssphäre außerordentlich beeinträchtigt werden 
können. In v i e l e n Fällen muß unerwünschte Mehrarbeit g e l e i s t e t 
werden. Die Arbeitnehmer - soweit s i e s i c h überhaupt i n der Lage 
sehen, b e t r i e b l i c h e Mehrarbeitswünsche i n Frage zu s t e l l e n - l a s 
sen s i c h dabei o f t von Argumenten wie ( v e r m e i n t l i c h e r oder.tatsäch 
l i e b e r ) Unwägbarkeit der M a r k t e r f o r d e r n i s s e oder der N i c h t v e r -
fügbarkeit zusätzlicher geeigneter Arbeitskräfte bewegen. Auch 
die Betriebsräte - soweit s i e i n den untersuchten Betrieben über
haupt vorhanden s i n d - sahen meist keine Möglichkeiten, b e t r i e b 
l i c h e n Mehrarbeitsanforderungen grundsätzlich Widerstand entge
genzusetzen. A l l e n f a l l s versuchen s i e , das Volumen zu begrenzen 
oder s i c h e r z u s t e l l e n , daß bestimmte Arbeitskräfte, für die Über
stunden im konkreten F a l l besonders problematisch wären, davon 
ausgenommen werden. 

Soweit tatsächlich Mangel an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften die 
Ursache der Mehrarbeit i s t und die Betroffenen w i l l e n s und i n 
der Lage s i n d , auf die zusätzlichen Einkünfte zu v e r z i c h t e n , 
l i e g t i n der B e r e i t s t e l l u n g der e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
und anschließenden Neueinstellungen a l s o e i n P o t e n t i a l zur Lösung 
von Problemen, n i c h t nur für die A r b e i t g e b e r - , sondern auch für 
die Arbeitnehmerseite. 

3. Lösungsansätze über die Förderung von Humanisierungsinteressen 

Faßt man die vorangegangenen Überlegungen zusammen, so kommt man 
zu dem Ergebnis, daß für einen e r h e b l i c h e n T e i l der A r b e i t s k r a f t , 
teprobleme g i l t , daß Bedingungen, die dazu b e i t r a g e n , e i n Problem 
für die eine S e i t e v i r u l e n t werden zu l a s s e n , häufig g l e i c h z e i t i g 
mit Tendenzen zur Verbesserung der S i t u a t i o n für die andere S e i t e 
einhergehen und umgekehrt. So führte etwa die günstige w i r t -
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s c h a f t l i c h e Lage der 60er Jahre für die Betriebe zu massiven Pro
blemen mit Abwanderung von q u a l i f i z i e r t e n Kräften, und es t r a t e n 
massive S c h w i e r i g k e i t e n b e i der Akzentuierung auf. A n d e r e r s e i t s 
haben s i c h die Möglichkeiten der Arbeitnehmer, Druck auf eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu e n t w i c k e l n , mit s t e i g e n d e r 
Unterbeschäftigung s t a r k v e r r i n g e r t . Es g i b t aber auch Bereiche, 
i n denen die Chance b e s t e h t , Lösungen zu f i n d e n , die g l e i c h z e i t i g 
Arbeitnehmerprobleme und b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteprobleme ent
schärfen . Le t z t e r e s g i l t vor a l l e m für Probleme, die mit der un
zureichenden Versorgung mit a k t u e l l e n Q u a l i f i k a t i o n e n (sowohl b e i 
Betri e b e n wie b e i Arbeitskräften) zusammenhängen. 

Wo der "trade o f f " bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne 
versus höhere Kosten und damit t e n d e n z i e l l r e d u z i e r t e Wettbe
werbsfähigkeit zu dominieren s c h e i n t , b l e i b e n zum einen Lösungen, 
b e i denen d i e aufgewendeten Kosten durch künftige•Erträge' minde
stens t e i l w e i s e kompensiert werden, zum anderen kommt die (par
t i e l l e ) Übernahme der entstehenden Kosten von Humanisierungsmaß-
nahmen durch D r i t t e i n B e t r a c h t . Der K o r r i d o r für Maßnahmen, d i e 
diesem K r i t e r i u m gerecht werden - es hat s i e i n der Vergangenheit 
durchaus gegeben und es werden s i c h auch künftig solche Chancen 
eröffnen -, w i r d aber solange verhältnismäßig eng b l e i b e n , wie 
nur b e t r i e b l i c h b i l a n z i e r t e Kosten und Erträge zum K r i t e r i u m ge
macht werden. S e i t langem i s t bekannt, daß die B i l a n z von Maßnah
men zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen ganz anders aussehen 
kann, wenn man die n i c h t u n m i t t e l b a r im B e t r i e b a n f a l l e n d e n So
z i a l k o s t e n bzw. -er t r a g e berücksichtigt (etwa Reduzierung von 
Krankheiten, von v o r z e i t i g e r Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit, Ab
bau von A r b e i t s l o s i g k e i t , der Gewinn an F r e i z e i t usw.). Tenden
z i e l l kann man daher die Durchsetzungschancen von Maßnahmen zur 
Lösung von Arbeitnehmerproblemen dadurch verbessern, daß man s i 
c h e r s t e l l t , daß n i c h t g l e i c h z e i t i g eine Verschärfung von b e t r i e b 
l i c h e n Arbeitskräfteproblemen bewirkt w i r d . Möglich wäre das zum 
einen über eine verstärkte Heranziehung der B e t r i e b e zur Abdek-
kung b e t r i e b l i c h v e r u r s a c h t e r Kosten, die daraus r e s u l t i e r e n , daß 
mögliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen n i c h t durchgeführt 
wurden,oder durch die Subventionierung der zusätzlichen Kosten 
der Durchführung von Maßnahmen, die Arbeitnehmerprobleme v e r r i n 
gern. 
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Die e r s t e Variante kann zwar im Sinne eines w e i t verstandenen 
Verursachungsprinzips durchaus a l s p l a u s i b e l angesehen werden,und 
es gibt z a h l r e i c h e B e i s p i e l e dafür, wie durch öffentliche Vorga
ben und In t e r v e n t i o n e n zuvor a l s n i c h t a t t r a k t i v angesehene Lö
sungen " i n t e r e s s a n t " wurden (z.B. Umweltschutzbedingungen, Unfallschutzvorschriften usw.). Es darf aber n i c h t übersehen wer
den, daß möglicherweise ungewollte Folgen damit einhergehen könn
ten . Dabei i s t zu berücksichtigen, daß - wie ausgeführt - Mög
l i c h k e i t e n der Bewältigung von b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteproble
men zwischen den Betrieben keineswegs gleichmäßig v e r t e i l t s i n d . 
Während f i n a n z s t a r k e B e t r i e b e , die auf expandierenden Märkten 
oper i e r e n - insbesondere, wenn s i e dort über eine beherrschende 
S t e l l u n g verfügen -, o f t i n der Lage waren, b e t r i e b l i c h e A r b e i t s 
kräfteprobleme weitgehend zu n e u t r a l i s i e r e n (durch besonders a t 
t r a k t i v e Bezahlung und günstige Arbeitsbedingungen b e i a n s c h l i e 
ßender r e l a t i v problemloser Überwälzung entstehender Kosten auf 
die P r e i s e ) , stehen der großen Mehrzahl der Betriebe - und h i e r 
s i n d K l e i n b e t r i e b e z w e i f e l l o s überproportional v e r t r e t e n - solche 
Möglichkeiten nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Daher 
besteht durchaus die Gefahr, daß eine g l e i c h a r t i g k o n z i p i e r t e , 
aber wegen der bestehenden außerordentlichen Un g l e i c h h e i t e n s i c h 
eben notwendig extrem u n g l e i c h auswirkenden Anhebung von (kosten
wirksamen) Standards im Arbeitsbedingungsbereich für einen T e i l 
der B e t r i e b e unproblematisch, für andere aber - und vornehmlich 
für k l e i n e B e t r i e b e - b e d r o h l i c h werden könnte. Bed r o h l i c h für 
B e t r i e b e , die s i c h häufig i n anderen Dimensionen, wie etwa der 
G a n z h e i t l i c h k e i t der Tätigkeit, aer Nutzung vorhandener f a c h l i 
cher Q u a l i f i k a t i o n e n usw., durchaus v o r t e i l h a f t herausheben. 
Die Folgerung daraus kann aber u.E. n i c h t d a r i n l i e g e n , solche 
B e t r i e b e von der Anforderung der Verbesserung von A r b e i t s b e d i n 
gungen auszuklammern, sondern d a r i n , z u versuchen, die Vorausset
zungen dafür zu s c h a f f e n , daß s i e auch h i e r e r f o l g r e i c h p r a k t i 
z i e r t werden kann. 
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4. D e f i z i t e e i n e r nur betriebsbezogenen und kürzerfristigen Be-
trachtungsweise 

Bei der b i s h e r i g e n Untersuchung von Ansatzpunkten zur Lösung von 
Arbeitskräfteproblemen m i t t e l s der Verbesserung von A r b e i t s b e d i n 
gungen wurde die S i t u a t i o n - zwar unter Einbeziehung von Außenbe
dingungen ,wie der Arbeitsmarktläge,und j e w e i l s aus der S i c h t der 
Arbeitnehmer- bzw. Beschäftigerseite - aber"ausschließlich bezöge 
auf die Ebene des Betr i e b s b e t r a c h t e t . Außerdem standen b e i der 
Betrachtung von P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n , Wirkungszusammenhängen 
und denkbaren Lösungsansätzen eher die kurz- und m i t t e l f r i s t i g e n 
E f f e k t e im Vordergrund. 

Nun i s t der B e t r i e b z w e i f e l l o s der Ort, an dem e i n Großteil der 
Probleme der A r b e i t g e b e r wie der Beschäftigten i h r e n Ausgangs
punkt h a t ; Lösungen müssen i n a l l e r Regel h i e r umgesetzt, o f t 
auch k o n z i p i e r t und erprobt werden. G l e i c h f a l l s g i l t , daß die 
meisten B e t r i e b e (und k l e i n e zumal) weit überwiegend - schon auf
grund der kaum zu p r o g n o s t i z i e r e n d e n Marktentwicklungen - kurze 
oder a l l e n f a l l s m i t t e l f r i s t i g e Planungshorizonte haben ( v g l . dazu 
etwa S c h u l t z - W i l d 1978). 

In Ansätzen dürfte aber auch b e r e i t s erkennbar geworden s e i n , daß 
- b e i dem Komplex der Verbesserung von Arbeitsbedingungen wie i n 
v i e l e n anderen Bereichen auch - b e t r i e b l i c h e Probleme o f t sehr 
v i e l weitergehende Folgen auf der g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ebene 
haben können ..bzw. funktionierende b e t r i e b l i c h e Lösungen - vor 
a l l e m auf längere S i c h t - durchaus n i c h t notwendig auch auf der 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ebene zu wünschenswerten E f f e k t e n füh
ren. Eine eingehende und systematische 3efassung mit der P r o b l e 
matik der V e r m i t t l u n g zwischen e i n e r eher k u r z f r i s t i g - b e t r i e b s b e -
zogenen und e i n e r eher längerfristigen "dynamisch-makrobezogenen" 
Betrachtung i s t h i e r n i c h t zu l e i s t e n . Da der Komplex aber gerade 
für Ansatzmöglichkeiten und Wirkungspotentiale von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen von hoher Bedeutung i s t , s o l 
l e n - beschränkt auf wenige B e i s p i e l e - e i n i g e knappe Überlegun
gen angeschlossen werden. 
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Wie ausgeführt,kann eine insgesamt ausgeprägte Unterbeschäftigung 
und/oder e i n Überangebot an Arbeitskräften eines bestimmten Qua
l i f i k a t i o n s t y p s dazu führen, daß eine massive Verschiebung von 
(abnehmenden) b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteproblemen h i n zu (wach
senden) Arbeitnehmerproblemen e r f o l g t . Aus b e t r i e b l i c h e r S i c h t 
s c h e i n t es kaum Handlungsbedarf zu geben, aus der Arbeitnehmer
s i c h t kaum Handlungsmöglichkeiten. Wenn es aber i n d i e s e r S i t u a 
t i o n dazu kommt, daß z.B. Arbeitsbedingungen durch Überbela
stung, Umwelteinflüsse, ausgedehnte Mehrarbeit e t c . dazu führen, 
daß Arbeitnehmer v o r z e i t i g entweder n i c h t mehr oder nur noch be
schränkt einsatzfähig s i n d und d i e Betriebe das Problem durch j e 
w e i l i g e s Auswechseln der Betroffenen - a l s o durch E x t e r n a l i s i e -
rung - "lösen" können, l i e g t es auf der Hand, daß diese "Lösung" 
m i t t e l f r i s t i g auf der g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ebene massive 
S c h w i e r i g k e i t e n heraufbeschwört. Öffentliche In t e r v e n t i o n e n s i n d 
vor diesem Hintergrund o f f e n b a r auch dann angezeigt, wenn auf der 
Betriebsebene s i c h keine Probleme m a n i f e s t i e r e n . 

Das g l e i c h e würden g e l t e n , wenn etwa Betriebe aufgrund der der
z e i t und für die nächste Zukunft günstigen Versorgungslage mit 
Lehrabsolventen i h r e A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n g e n e r e l l s t a r k zu
rückfahren oder ganz e i n s t e l l e n würden: Diese Problemlösung würde 
- neben dem p o l i t i s c h o f f e n b a r n i c h t a k z e p t i e r t e n Vorenthalten 
von Ausbildungschancen - m i t t e l - und längerfristig zumindestens 
i n e i n i g e n Bereichen e r h e b l i c h e Engpässe b e i der Arbeitskräfte
versorgung erwarten l a s s e n , mit entsprechenden Wachstumsrestriktionen. 

Die B e i s p i e l e zeigen aber auch, daß e i n z e l b e t r i e b l i c h e "Problem
lösungen" n i c h t nur auf der g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ebene zu un
erwünschten E f f e k t e n führen können, sondern daß s i e möglicherwei
se ( m i t t e l - und längerfristig) auch u n m i t t e l b a r auf i h r e "Anwen
der" zurückschlagen können. Künftiger Fachkräftemangel z.B., s e i 

1) Die Erfahrungen insbesondere aus den 60er Jahren, a l s v i e l e 
B e t r i e b e wenig, manche bewußt überhaupt n i c h t a u s b i l d e t e n ( s i e 
zogen die "Abwerbung" a l s M i t t e l der Fachkräfterekrutierung 
v o r ) , z e i g e n , daß die Gefahr e i n e r d e r a r t i g e n Entwicklung k e i 
neswegs auszuschließen i s t . 
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e r g l o b a l oder auf Teilmärkte für b e s t i m m t e - Q u a l i f i k a t i o n e n be
schränkt, w i r d für die B e t r i e b e , d i e solche Arbeitskräfte benöti
gen, zum massiven Problem, ob s i e i h n nun (z.B. durch übermäßigen 
Verschleiß i h r e r Arbeitskräfte oder durch zu geringe Ausbildungs
anstrengungen) mi t v e r s c h u l d e t haben oder n i c h t . Von daher ließe 
s i c h - mindestens bezogen auf die Gruppe der B e t r i e b e , die ge
meinsam bestimmte Q u a l i f i k a t i o n e n nachfragen - e i n m i t t e l - und 
längerfristiges In t e r e s s e k o n s t r u i e r e n , Entwicklungen wie die 
s k i z z i e r t e n zu vermeiden. Ob es jedoch zur A k t u a l i s i e r u n g e i n e r 
solchen Interessenlage kommt, hängt entscheidend davon ab, wie 
die Betriebe kürzerfristige " i n d i v i d u e l l e " I n t e r e s s e n und länger
f r i s t i g e ,eher den b e t r i e b l i c h e n Rahmen überschreitende Int e r e s s e n 
gegeneinander abwägen. 

Gerade i n großen, marktmächtigen Unternehmen s p i e l t die länger
f r i s t i g e O r i e n t i e r u n g b e r e i t s zunehmend eine R o l l e . Das kann 
n i c h t überraschen, da h i e r längerfristig geplant werden kann und 
muß, da die o r g a n i s a t o r i s c h e n und m a t e r i e l l e n Voraussetzungen für 
eine solche O r i e n t i e r u n g h i e r i n der Regel günstig s i n d und da 
man - a l s Funktion der Betriebsgröße - eine auch q u a n t i t a t i v be
deutende R o l l e auf dem Arbeitsmarkt s p i e l t . Während z.B. i n einem 
hochkonzentrierten Bereich p l a u s i b l e r w e i s e , die S t r a t e g i e , q u a l i 
f i z i e r t e Arbeitskräfte hauptsächlich von den Konkurrenten abzu
werben , sobald s i e von e i n i g e n i m i t i e r t w i r d , - sehr rasch an i h 
re Grenzen stößt, s t e l l t s i c h die S i t u a t i o n auf k l e i n b e t r i e b l i 
chen Märkten mit o f t mehreren zehntausend Teilnehmern ganz anders 
dar. 

Die "naturwüchsige" K o n s t i t u i e r u n g längerfristiger I n t e r e s s e n 
über j e i n d i v i d u e l l e E i n s i c h t v e r s p r i c h t h i e r kaum E r f o l g . Dazu 
s i n d O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n e r f o r d e r l i c h , die V e r e i n h e i t l i c h u n g 
bestimmter Interessenlagen ermöglichen und v o r a n t r e i b e n . In Form 
etwa der Handwerkskammern ( d i e - wenn auch i n M i n d e r h e i t s p o s i t i o n 
- j a auch die Arbeitnehmerseite einschließen) i s t dies,bezogen 
auf v i e l e " k o l l e k t i v e r e " I n t e r e s s e n , j a b e r e i t s .gelungen (z.B. 
Di s k u s s i o n um das "Nachtbackverbot", Lockerung von. a l s ausbildungshemmend wahrgenommenen V o r s c h r i f t e n , Ladenschlußgesetzge
bung, Ausnahmen von der A u s z e i c h n u n g s p f l i c h t b e i Lebensmitteln, 
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Einführung der Abgassonderuntersuchung b e i Kraftf a h r z e u g e n usw;) , 
bezogen auf "Humanisierungsaktivitäten" könnte aber s i c h e r l i c h 
noch v i e l e s e r r e i c h t werden. 

Neben der w e i t e r h i n gerade für die Arbeitsbedingungen i n K l e i n b e 
t r i e b e n außerordentlich z e n t r a l e n Aufgabe der Humanisierungspoli-
t i k ,zur Vermeidung längerfristiger Fehlentwicklungen Normen und 
Vorgaben zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen zu e n t w i c k e l n 
und durchzusetzen, wäre daher eine p e r s p e k t i v i s c h e Z i e l s t e l l u n g 
d a r i n zu sehen, Entwicklungen zu fördern (oder auszulösen), die 
dazu b e i t r a g e n , daß auch für die Akteure auf der Betriebsebene 
die Berücksichtigung längerfristiger Folgen i h r e r auf A r b e i t s 
kräfteprobleme und damit auf Arbeitsbedingungen z i e l e n d e n Lö
sungsversuche s i n n v o l l w i r d ,und somit e i n längerfristiges "Huma-
n i s i e r u n g s i n t e r e s s e " entstehen z u . l a s s e n . 

Während die i n diesem A b s c h n i t t a n g e s t e l l t e n Überlegungen einen 
eher g e n e r e l l e n Charakter haben, s o l l im folgenden K a p i t e l unter
sucht werden, mit welchen s p e z i f i s c h e n Bedingungen Humanisie-
r u n g s p o l i t i k i n K l e i n b e t r i e b e n k o n f r o n t i e r t i s t . 
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I I . Zur s p e z i f i s c h e n H u m a n i s i e r u n g s s i t u a t i o n i n K l e i n b e t r i e b e n 

Wie b e r e i t s v e r s c h i e d e n t l i c h angedeutet, war für den k l e i n b e 
t r i e b l i c h e n B ereich - mindestens b i s vor wenigen Jahren - e i n 
weitgehendes Fehlen von e x p l i z i t auf "Humanisierung" g e r i c h t e t e n 
öffentlich geförderten Aktivitäten c h a r a k t e r i s t i s c h , u n d auch über 
g e z i e l t e (durch K l e i n b e t r i e b e i n eigener Regie und mit eigenen 

M i t t e l n unternommene) Bestrebungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen wurde wenig bekannt. Die Frage nach den Gründen für 
diese ( v e r m e i n t l i c h e oder tatsächliche?) "Rückständigkeit" der 
K l e i n b e t r i e b e b e i Humanisierungsmaßnahmen kann h i e r natürlich 
n i c h t i n umfassender Weise a n a l y s i e r t werden. Wir w o l l e n aber 
versuchen, e i n i g e u.E. z e n t r a l e Aspekte kurz zu s k i z z i e r e n , da 
eine s i n n v o l l e Beschäftigung mit Möglichkeiten zur weiteren Ver
besserung, n i c h t z u l e t z t aber auch - und das w i r d s i c h a l s außer-
o r d e n t l i c h w i c h t i g e r Aspekt erweisen - zur Sicherung vorhandener 
b e f r i e d i g e n d e r Arbeitsbedingungen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h , 
die Berücksichtigung dieses Hintergrunds unbedingt v e r l a n g t . 

1. Fehlende i n s t i t u t i o n e l l e Voraussetzungen 

Für Lohnarbeit insgesamt g i l t , daß die Arbeitsbedingungen i n e i 
nem umfassenden Sinn s e i t eh und j e Gegenstand von Interessenaus
einandersetzungen gewesen s i n d . Maßgeblich für die konkrete Aus
g e s t a l t u n g der Bedingungen von Lohnarbeit war neben den aus der 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Entwicklung r e s u l t i e r e n d e n "Vorgaben" 
s t e t s auch das a k t u e l l e Kräfteverhältnis zwischen Anbietern und 
Nachfragern auf dem A r b e i t s m a r k t . 

1) Das bedeutet, wie w i r zu untermauern versucht haben, a l l e r 
dings n i c h t , daß es n i c h t auch h i e r häufig einen Prozeß der 
Veränderung und Verbesserung von Arbeitsbedingungen gegeben 
hätte. 
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Während die Auseinandersetzung um d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
Gestaltung des Ar b e i t s p r o z e s s e s sowie des Pe r s o n a l e i n s a t z e s im 
Handwerk, aber auch i n k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n , eher auf 
e i n e r i n f o r m e l l e n Ebene u n m i t t e l b a r zwischen den be t r o f f e n e n A r
beitskräften und den Be t r i e b s i n h a b e r n oder Me i s t e r n a b l i e f , wurde 
s i e i n größeren Betrieben Gegenstand mehr oder weniger i n s t i t u 
t i o n a l i s i e r t e r Formen der In t e r e s s e n v e r t r e t u n g (etwa durch gewerk
s c h a f t l i c h e Vertrauensleute und vor a l l e m Betriebsräte auf der 
einen und das b e t r i e b l i c h e Management auf der anderen S e i t e ) . 
E r s t mit der Entstehung s o l c h e r Strukturen wurde eine s y s t e m a t i 
sierende und verallgemeinernde Formulierung von Anforderungen an 
Arbeitsbedingungen möglich und damit die Voraussetzungen für den 
Versuch z i e l g e r i c h t e t e r Durchsetzung menschengerechter A r b e i t s 
plätze geschaffen. C h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e gewann das Problem 
der menschengerechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen zunehmend 
an Bedeutung i n e i n e r Phase, i n der b e i der Abdeckung des m a t e r i e l 
l e n Nachholbedarfs der Arbeitnehmer aus der Nachkriegsperiode be
r e i t s e r h e b l i c h e F o r t s c h r i t t e gemacht worden waren. Auf dem Hin
tergrund insgesamt l a n g anhaltender Vollbeschäftigung sowie durch 
e i n Anfang der 70er Jahre allgemein gewachsenes Bewußtsein für 
die Probleme des A r b e i t s l e b e n s und der S o z i a l p o l i t i k e r l a n g t e 
die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsbedingungen hohe Be
deutung: N i c h t zufällig f a l l e n i n diese Z e i t der Abschluß von 
noch immer a l s exemplarisch geltenden Manteltarifverträgen und 
die K o n s t i t u i e r u n g des Programms "Forschung zur Humanisierung 
des A r b e i t s l e b e n s " . 

Maßnahmen zur g e z i e l t e n Gestaltung von Arbeitsbedingungen - s e i e n 
s i e nun eher "naturwüchsig" entstanden oder e x p l i z i t a l s Vorha
ben zur Humanisierung der A r b e i t k o n z i p i e r t und gefördert - b l i e 
ben aber auch i n d i e s e r Phase weitgehend auf größere Betriebe be
schränkt, da nur i n diesen B e t r i e b e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g s s t r u k 
turen vorhanden waren, d i e i n der Lage waren, solche Vorgaben an
zuregen, zu k o n z i p i e r e n und i n die Tat umzusetzen. Man könnte 
weitergehen und f o r m u l i e r e n , daß die i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Humani-
sierungsförderung gerade auf die E x i s t e n z s o l c h e r Strukturen ab
s t e l l t e bzw. s i e vor a u s s e t z t e . Denn der E x i s t e n z und dem A k t i v i 
tätsniveau des B e t r i e b s r a t e s kommt für die Entstehung von Humani-
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sierungsvorhaben i n verschiedener Beziehung große Bedeutung zu: 
Zum einen i s t e r a l s I n s t i t u t i o n b e i von Unternehmen i n i t i i e r t e n 
Vorhaben einzubeziehen, zum anderen kann e r von s i c h aus I n i t i a 
t i v e n zur Durchführung s o l c h e r P r o j e k t e e r g r e i f e n . Darüber hinaus 
l a s s e n s i c h wohl v i e l e von b e t r i e b l i c h e r S e i t e i n i t i i e r t e P r o j e k 
te s i c h e r l i c h n i c h t z u l e t z t a l s Reaktion auf Aktivitäten und For
derungen der Arbeitnehmervertretung verstehen. Auf der anderen 
S e i t e s i n d natürlich auch auf Seiten der B e t r i e b s l e i t u n g e n be
stimmte i n s t i t u t i o n e l l e Voraussetzungen i n Form p e r s o n e l l e r und 
o r g a n i s a t o r i s c h e r Kapazität für die Durchführung von Humanisie-
rungsmaßnahmen notwendig. So sahen die meisten K l e i n b e t r i e b s i n 
haber - s o f e r n s i e überhaupt von den Möglichkeiten des Programms 
N o t i z nahmen - die Formalanforderungen der Projektbeantragung a l s 
Überforderung an. 

Wenn insgesamt u n t e r s t e l l t werden kann, daß die E x i s t e n z e i n e r Ar
beitnehmervertretung das Entstehen von Bestrebungen zur Verbes
serung der Arbeitsbedingungen i n der einen oder anderen Weise 
sehr begünstigt hat, kommt möglicherweise noch h i n z u , daß a l l e 
B e t e i l i g t e n (Programmverantwortliche, A r b e i t g e b e r - und A r b e i t 
nehmer-Vertreter) Vorhaben zur "Einzelprojektförderung" aus be
t r i e b s r a t s l o s e n Betrieben (und das i s t die Masse der K l e i n b e 
t r i e b e ) eher s k e p t i s c h gegenüberstanden, e i n Problem, das m i t t 
l e r w e i l e durch die Einführung der Instrumente "Branchen-" bzw. 
"Verbundprojekte" weitgehend überwunden s e i n dürfte. 

2. Gegenüber größeren Bet r i e b e n : Andere Arbeitsbedingungen und 
u n t e r s c h i e d l i c h e s u b j e k t i v e Wahrnehmung 

Man würde mit der Analyse jedoch entscheidend zu kurz g r e i f e n , 
w o l l t e man das D e f i z i t an Humanisierungsaktivitäten im k l e i n b e 
t r i e b l i c h e n B ereich ganz oder nur i n e r s t e r L i n i e auf solche 
i n s t i t u t i o n e l l e n S t r u k t u r e n zurückführen. Mindestens genauso 
w i c h t i g s i n d die tatsächlichen D i f f e r e n z e n zu den m i t t l e r e n und 
größeren Betrieben b e i den Arbeitsbedingungen und die Tendenzen 
i h r e r Entwicklung. Bedeutsam s i n d vor all e m aber die s u b j e k t i v e 
Wahrnehmung und I n t e r p r e t a t i o n durch die b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
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kräfte und die daraus r e s u l t i e r e n d e n V o r s t e l l u n g e n und Erwartun
gen über mögliche Veränderungen. Hierfür kommt es entscheidend 
darauf an, ob und i n w i e w e i t d i e eigenen Arbeitsbedingungen t e n 
d e n z i e l l eher a l s durch Sachnotwendigkeiten des Produktionspro
zesses und durch M a r k t e r f o r d e r n i s s e d e t e r m i n i e r t oder aber a l s 
grundsätzlich g e s t a l t b a r angesehen werden. 

Unter den genannten Perspektiven g i b t es s i c h e r manifeste Unter
schiede zwischen Arbeitskräften i n Großbetrieben auf der einen 
und solchen i n eher t r a d i t i o n e l l verfaßten K l e i n b e t r i e b e n , vor 
al l e m im Handwerk, auf der anderen S e i t e . Die Entwicklung i n v i e 
l e n k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n (insbesondere soweit s i e r e l a t i v 
e i n f a c h e Produkte i n S e r i e f e r t i g e n ) dürfte dagegen ( t e n d e n z i e l l 
mit e r h e b l i c h e n z e i t l i c h e n Verzögerungen und o f t weniger ausge
prägt) der im großbetrieblichen Sektor nahekommen. 

Für einen Großteil, der I n d u s t r i e a r b e i t e r s c h a f t g i l t , daß s i e 
- s e i es a l s s e l b s t B e t r o f f e n e , s e i es durch b e t r i e b l i c h e An
schauung oder Kontakt zu b e t r o f f e n e n Kollegen - die Erfahrung 
e i n e r negativen Veränderung der Arbeitsbedingungen gemacht h a t , 
sowohl durch Wechsel aus dem Handwerk i n die I n d u s t r i e a l s auch 
i n Form von Veränderungen von i n d u s t r i e l l e n Arbeitsplätzen i n 
Richtung zunehmender A r b e i t s t e i l u n g und -Zerlegung. V i e l e I n 
d u s t r i e a r b e i t e r sahen s i c h w i e d e r h o l t Prozessen der t e c h n i s c h 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Umgestaltung der Produktion, kombiniert mit 
A r b e i t s i n t e n s i v i e r u n g und Zerlegung von Tätigkeiten, gegenüber, 
die a l s Verschlechterung der gesamten A r b e i t s s i t u a t i o n empfunden 
wurden. Sie machten damit aber z u g l e i c h auch die Erfahrung, daß 
der Produktions- und Arbeitsprozeß keineswegs vollkommen durch 
"Sachzwänge" d e t e r m i n i e r t , sondern e i n e r Gestaltung zugänglich 
i s t und daß i n diesem Prozeß - insbesondere durch k o l l e k t i v e I n 
teressenwahrnehmung - Verbesserungen durchsetzbar s i n d . Dieser 
Erfahrungshintergrund wurde von den Gewerkschaften genutzt, um 
e i n Problembewußtsein für den Komplex der Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu s c h a f f e n . Eine w i c h t i g e R o l l e s p i e l t e für 
das Erkennen des Ausmaßes der Bedrohung d ie m i t t e l b a r e oder un
m i t t e l b a r e Erfahrung der Beeinträchtigung von Gesundheit und 
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Leistungsvermögen mit der Folge der Versetzung auf "Schonarbeits
plätze" oder des v o r z e i t i g e n Ausscheidens über Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsverrentung. 

Die systematische Thematisierung n e g a t i v e r und be l a s t e n d e r A r 
beitsbedingungen erwies s i c h demgegenüber i n K l e i n b e t r i e b e n a l s 
e r h e b l i c h s c h w i e r i g e r . In der Regel g i b t es h i e r - und s p e z i e l l 
g i l t das für große T e i l e des Handwerks - längst n i c h t so ausge
prägte Erfahrungen mit einschneidenden b e t r i e b l i c h e n Umstellungen. 
Es s p r i c h t natürlich v i e l dafür, daß auch i n diesem Ber e i c h häu
f i g der i n anderen Untersuchungen beobachtete ständige k l e i n -
s c h r i t t i g e Prozeß allmählicher Veränderungen von Arbeit s b e d i n g u n 
gen abläuft. Aber auch wenn er, über eine längere Z e i t b e t r a c h t e t , 
wie g e z e i g t , durchaus zu s u b s t a n t i e l l e n M o d i f i k a t i o n e n der A r 
b e i t s s i t u a t i o n führt, w i r d e r i n der Regel wegen des Fehlens 
spektakulärer Einzelmaßnahmen eben n i c h t , j e d e n f a l l s n i c h t i n 
seinem v o l l e n Ausmaß,realisiert ( v g l . z.B7 Maase, S c h u l t z - W i l d 
1980). 

Wegen der k l e i n e n Belegschaft und der o f t hohen F l u k t u a t i o n i s t 
auch d ie W a h r s c h e i n l i c h k e i t g e r i n g e r , d i e Folgen l a n g f r i s t i g e r 
Beanspruchungen , wie z.B. v o r z e i t i g e Erwerbs- oder Berufsunfähig
k e i t , am B e i s p i e l von älteren Kollegen mitzuerleben. W e i t e r h i n 
s p r i c h t e i n i g e s dafür, daß gerade i n K l e i n b e t r i e b e n häufig auch 
Arbeitskräfte mit Beeinträchtigungen der Arbeitsfähigkeit, mit 
denen man s i c h i n anderen Bet r i e b e n längst hätte verrenten l a s s e n , 
w e i t e r s c h l e c h t und re c h t an ihrem A r b e i t s p l a t z b l e i b e n , w e i l 
solche Beschwerden a l s für den Beruf normal angesehen werden. 
Gerade i n v i e l e n Handwerksbetrieben i s t d i e Weiterbeschäftigung 
von "langgedienten" Arbeitskräften, d i e b e i bestimmten A r b e i t s auf
gaben n i c h t mehr die v o l l e Leistungsfähigkeit e r r e i c h e n , Bestand
t e i l der t r a d i e r t e n " P e r s o n a l p o l i t i k " . H i e r g i b t es o f t noch E i n 
satzmöglichkeiten auch i n der Pro d u k t i o n , b e i denen d ie geringere 
physische B e l a s t b a r k e i t durch große Erfahrungen ganz oder zum T e i l 
kompensiert werden kann, während solche Lösungen im Großbetrieb o f t 
mit e i n e r . u n t e r Umständen s i c h sehr problematisch auswirkenden Her
auslösung aus dem b i s h e r i g e n A r b e i t s - und Sozialzusammenhang v e r 
bunden s i n d . Auch i n diesem Bereich f e h l t es aber n i c h t z u l e t z t 
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wiederum an Informationen und Anstößen zur Nutzung der e n t s p r e 
chenden Verrentungsmöglichkeiten, während i n größeren Be t r i e b e n 
h i e r wiederum der B e t r i e b s r a t eine w i c h t i g e R o l l e s p i e l t , ebenso 
wie d i e dort ständig e r l e b t e Anschauung, daß es A r b e i t s k o l l e g e n 
g i b t , d i e i n v e r g l e i c h b a r e r S i t u a t i o n b e r e i t s e r f o l g r e i c h i h r e 
v o r z e i t i g e Pensionierung durchgesetzt haben. 

Die Thematisierung der Arbeitsbedingungen und das Entstehen eines 
Problemdrucks werden t e n d e n z i e l l e b e n f a l l s b e h i n d e r t , soweit und 
solange es für die von eingeschränkter Leistungsfähigkeit b e t r o f 
fenen Arbeitskräfte a l s adäquat eingeschätzte Ausweichlösungen 
g i b t : So war.es z.B. im Kfz-Handwerk b i s v o r . e i n i g e n Jahren für d 
älteren, den Anforderungen i n der Werkstatt n i c h t mehr gewachse
nen Mechaniker meist ohne weiteres möglich, entweder einen ge
eigneten anderen A r b e i t s p l a t z im B e t r i e b ( E r s a t z t e i l l a g e r , Kundendienstberatung o.a.) oder außerhalb (z.B. a l s K r a f t f a h r e r , Tank
wart, Fuhrparkbetreuer auf entsprechenden P o s i t i o n e n im öffent
l i c h e n Dienst usw.) zu f i n d e n ; eine "Lösung", d i e , da s i e o f f e n 
bar von den Arbeitskräften a k z e p t i e r t wurde, s i c h e r auch dazu b e i 

t r u g , den Druck zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen eher zu 
1) 

v e r r i n g e r n . M i t der Verschärfung der Arb e i t s m a r k t l a g e w i r d 
aber die Chance, ei n . s o l c h e s " S c h l u p f l o c h " zu f i n d e n , für die Be
t r o f f e n e n immer geringer. E i n e r s e i t s wächst der Druck auf Wechsel 
aus dem b i s h e r i g e n B e t r i e b durch das verstärkte Nachrücken q u a l i 
f i z i e r t e r junger Arbeitskräfte a l s Konsequenz der ausgeweiteten 
Ausbildung w e i t e r an, a n d e r e r s e i t s haben die Bereiche, d i e die 
ausscheidenden Arbeitskräfte b i s l a n g aufnahmen, i n a l l e r Regel 
m i t t l e r w e i l e auch keinen zusätzlichen Arbeitskräftebedarf mehr. 

Im U n t e r s c h i e d zu größeren I n d u s t r i e b e t r i e b e n g i l t für das Hand
werk , aber auch für k l e i n e i n d u s t r i e l l e B e t r i e b e mit komplexeren 
und i n k l e i n e r e r Stückzahl oder i n E i n z e l f e r t i g u n g h e r g e s t e l l t e n 
Produkten, daß A r b e i t s t e i l u n g und A r b e i t s z e r l e g u n g dort b e i 
weitem n i c h t soweit v o r a n g e s c h r i t t e n s i n d . Daß der A r b e i t s -

1) In diesem F a l l g e l i n g t auch K l e i n b e t r i e b e n eine E x t e r n a l i s i e -
rung des Problems, und zwar eher noch zu geringeren eigenen 
Kosten a l s die von Großbetrieben häufig p r a k t i z i e r t e V o r z e i t 
pensionierung, die v e r s c h i e d e n t l i c h unter diesem Aspekt k r i 
t i s i e r t wurde. 
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Zerlegung i n K l e i n b e t r i e b e n schon numerisch enge Grenzen g e s e t z t 
s i n d , i s t zunächst einmal t r i v i a l . Für v i e l e - insbesondere wie
der für handwerkliche oder handwerksnahe B e t r i e b e - g i l t aber, 
daß das Vorherrschen r e l a t i v g a n z h e i t l i c h e r Tätigkeiten n i c h t nur 
durch d i e geringe Zahl der Beschäftigten, sondern auch durch d i e 
überaus komplexen Produfctions - oder D i e n s t l e i s t u n g s - und Repara
turvorgänge, die der B e t r i e b durchführt, begünstigt w i r d . Von Be
deutung i s t auch, daß es gerade b e i handwerklichen Produkten 
- und i n l e t z t e r Z e i t sogar eher verstärkt - insbesondere i n der 
oberen P r e i s - und Qualitätskategorie zum Selbstverständnis bzw. 
zur Produktionsphilosophie der Inhaber gehört, möglichst ganz
h e i t l i c h e Verfahren anzuwenden, auch wenn eine weitergehende Ar
b e i t s t e i l u n g möglich wäre (und zum T e i l durchaus p r a k t i z i e r t 
w i r d ) . Oberhaupt e r s t ermöglicht werden solche Produktionskonzep
te mit v e r g l e i c h s w e i s e menschengerechten Arbeitsbedingungen durch 
die Verfügbarkeit r e l a t i v q u a l i f i z i e r t e r Belegschaften: Das e r -

i 

f o l g r e i c h e Durchlaufen e i n e r Handwerkerausbildung ermöglicht i n 
der Tat t e n d e n z i e l l jedem A b s o l v e n t e n , a l l e einschlägigen im Be
t r i e b a n f a l l e n d e n Produktionstätigkeiten auszuführen. 

Handwerksproduktion war immer F a c h a r b e i t e r p r o d u k t i o n . Während i n 
der I n d u s t r i e die Produktionsbelegschaften häufig zunächst vor 
allem aus Un- und Angelernten - darunter natürlich i n großem Um
fang ehemalige Handwerker fachnaher Richtung - bestanden und s i c h 
s p e z i f i s c h e i n d u s t r i e l l e F a c h a r b e i t e r b e r u f e e r s t s u kzessive h e r
a u s b i l d e t e n , wurden im Handwerk s t e t s f a s t ausschließlich Fach
kräfte e i n g e s e t z t . E r s t i n Ze i t e n unzureichenden L e h r l i n g s n a c h 
wuchses und hoher Abwanderung von Gelernten war man gezwungen, 
i n immer noch v e r g l e i c h s w e i s e geringem Umfang An- und Ungelernte 
einzuse t z e n . S e l b s t d i e e r h e b l i c h e Arbeitskräfteknappheit der 
60er und 70er Jahre war im Handwerk n i e Anlaß, das P r i n z i p der 
Fa c h a r b e i t e r p r o d u k t i o n i n Frage zu s t e l l e n , e i n Befund, der nähe
rungsweise auch durchaus für v i e l e handwerksnahe i n d u s t r i e l l e 
K l e i n b e t r i e b e g i l t . Auch i n Handwerksbetrieben, d i e aufgrund i h r e r 
Größe und um mögliche Produktivitätsfortschritte zu r e a l i s i e r e n 
eine bestimmte S p e z i a l i s i e r u n g und A r b e i t s Zerlegung vornahmen, 
w i r d ausdrücklich daran f e s t g e h a l t e n , d i e Produktion möglichst 
nur mit Fachkräften zu b e s t r e i t e n . 
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Anzuführen i s t i n diesem Zusammenhang a l l e r d i n g s auch, daß (min
destens i n T e i l e n des Handwerks) e i n gewisses Äquivalent für den 
E i n s a t z von an- und ungelernten Kräften die Ausbildung von Lehr
l i n g e n b i l d e t , d i e i n den Handwerksberufen i n der Regel j a e i n 
M i t a r b e i t e n i n der Produktion i n erheblichem Umfang b e i n h a l t e t . 
Der A n t e i l von Auszubildenden l a g im Handwerk immer d e u t l i c h über 
dem der I n d u s t r i e und s t i e g gerade i n neuerer Z e i t a l s Folge der 
" L e h r s t e l l e n o f f e n s i v e " i n den meisten Bereichen nochmals massiv 
an. 

Im Gesamthandwerk sank von 19 70 b i s 19 84 die Zahl der Beschäftig
t e n von 3.891.200 auf 3.733.700, die Zahl der L e h r l i n g e s t i e g im 
selben Zeitraum von 384.300 auf 622.200, a l s o um über 62 %. Die 
Lehrlingsquote ( a l s o die R e l a t i o n Auszubildende zu Beschäftigten 
insgesamt) l a g 19 70 b e i 9,9 % und 19 84 b e i 16,7 % für das Gesamt
handwerk. Für die i n unserer Untersuchung a n a l y s i e r t e n Handwerks
bereiche e r g i b t s i c h folgendes: Das Kfz-Handwerk h a t t e i n beiden 
Jahren mit j e w e i l s ungefähr 26 % Auszubildenden eine S p i t z e n r e i 
t e r p o s i t i o n . Im f r a g l i c h e n Zeitraum i s t die Lehrlingsquote dage
gen b e i den T i s c h l e r n von 7,5 % auf 20,6 %, b e i den Bäckern von 
9,5 auf 24,6 % und b e i den F l e i s c h e r n von 10,5 % auf 22,6 % ange
s t i e g e n . Separate Daten für handwerkliche M e t a l l b a u b e t r i e b e s i n d 
n i c h t verfügbar (Rheinisch-Westfälisches I n s t i t u t für W i r t 
s c h a f t s f o r s c h u n g 1985, T a b e l l e n A l , A5, A15, A44 und A46). Be
t r i e b e mit einem A u s z u b i l d e n d e n a n t e i l von 50 % s i n d keine S e l t e n 
h e i t . Daß mindestens i n solchen Fällen z w e i f e l l o s auch Produk
tionsaufgaben - und zwar n i c h t z u l e t z t weniger a t t r a k t i v e und 
eher belastende - von Auszubildenden mitübernommen werden, die 
ansonsten^yon anderen Arbeitskräften zu l e i s t e n wären, l i e g t auf 
der Hand. Damit i s t im übrigen n i c h t gesagt, daß e i n hoher Be
l e g s c h a f t s a n t e i l der L e h r l i n g e im konkreten F a l l gleichbedeutend 
s e i n muß mit sc h l e c h t e n A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n des B e t r i e b s : Zwei
f e l l o s i s t ebenso der F a l l denkbar, daß e i n B e t r i e b seinen e i n z i 
gen L e h r l i n g s c h l e c h t a u s b i l d e t , wie a n d e r e r s e i t s auch i n B e t r i e 
ben mit sehr hohem Au s z u b i l d e n d e n - A n t e i l möglicherweise a l l e " i h r 
Handwerk" z u f r i e d e n s t e l l e n d e r l e r n e n können. 

1) Das s e i t e n s des Handwerks auch uns gegenüber immer wieder an
geführte Argument der Kostenträchtigkeit der Ausbildung l e i 
det z w e i f e l l o s schwer darunter ,"daß g e n e r e l l i n denjenigen 
Handwerks zweigen die Ausbildungsintensität besonders erhöht 
wurde, die von einem stagnierenden oder schrumpfenden Absatz 
gekennzeichnet s i n d " (ebd.,S. 16). 

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



Schließlich h i e l t e n n i c h t umsonst Ungelernte am ehesten noch i n 
der Z e i t Einzug i n d i e B e t r i e b e , a l s diese n i c h t i n der Lage wa
re n , i n ausreichendem Umfang L e h r l i n g e zu gewinnen. Daß aber ge
rade d i e Gruppe der Aus zubildenden unter den heutigen Bedingun
gen - o f t lange und beschwerliche Suche nach e i n e r L e h r s t e l l e , 
meist sehr geringe Chancen e i n e r Übernahme nach Abschluß der 
Ausbildung, Übernahme neuerdings o f t auch nur mit einem b e f r i 
s t e t e n A r b e i t s v e r t r a g - kaum a l s Auslöser von Aktivitäten zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen i n Betracht kommen, dürfte 
evident s e i n . 

Der geringe Grad der A r b e i t s z e r l e g u n g , die Dominanz r e l a t i v ab
wechslungsreicher Facharbeit haben für d i e Thematisierung von Arbeitsbedingungen und d i e Entwicklung von Problembewußtsein h i n 
s i c h t l i c h der auch i n diesen Betrieben durchaus vorhandenen 
belastenden Komponenten der Arbeitsplätze zwei w i c h t i g e Konse
quenzen : So werden von den i n K l e i n b e t r i e b e n beschäftigten Ar
beitskräften häufig die belastenden Aspekte der d o r t i g e n Arbeitsbedingungen im Sinne e i n e r b i l a n z i e r e n d e n Abwägung mit den ge
nannten p o s i t i v e n Momenten der A r b e i t - q u a l i f i z i e r t e , große Dispositionsspielräume gewährende Tätigkeiten - "verrechnet". Be
lastungen erscheinen damit s u b j e k t i v a l s eher "hinnehmbar". Zum 
anderen w i r d d i e Thematisierung belastender Arbeitsbedingungen 
dadurch erschwert, daß b e i den für v i e l e Handwerksbereiche cha
r a k t e r i s t i s c h e n , aus v i e l e n u n t e r s c h i e d l i c h e n Einzelaufgaben 
s i c h zusammensetzenden Tätigkeiten d i e sehr belastenden Tätig
keitselemente kaum je über längere Z e i t s t r e c k e n ausgeübt werden 
müssen. Typisch i s t vielmehr der Wechsel von Tätigkeiten und da
mit auch der Wechsel zwischen Belastungsformen, was b e k a n n t l i c h , 
s e l b s t wenn das Belastungsniveau insgesamt durchaus hoch i s t , 
i n der Regel a l s weniger problematisch wahrgenommen w i r d , a l s 
wenn man dauernd derselben Belastung ausgesetzt i s t . 

Sehr v i e l problematischer a l s im Handwerk oder i n verwandten Be
re i c h e n s t e l l t s i c h dagegen d ie Lage i n k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e 
ben mit t e n d e n z i e l l weniger a n s p r u c h s v o l l e r Produktion dar. Bei 
ge r i n g e r Komplexität der Fertigung..(z. B . b e i der H e r s t e l l u n g 
s i m p l e r Z u l i e f e r t e i l e wie Knöpfe, Beschläge, K u n s t s t o f f t e i l e usw 
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führt auch eine n i c h t sehr ausgeprägte A r b e i t s t e i l u n g o f t zu sehr 
i n h a l t s l e e r e n , . r e p e t i t i v e n und monotonen Tätigkeiten. O b j e k t i v 
wären h i e r a l s o Anknüpfungspunkte für I n i t i a t i v e n zur Humanisie-
rung der Arbeitsbedingungen durchaus vorhanden. Daß der Problem
druck i n der Regel dennoch g e r i n g b l e i b t , muß zum einen auf die 
A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n zurückgeführt werden - man i s t f r o h , über
haupt einen A r b e i t s p l a t z zu haben - und zum anderen wiederum auf 
das Fehlen e i n e r b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g bzw., f a l l s 
es einen B e t r i e b s r a t g i b t , auf dessen meist schwache P o s i t i o n 
und geringe I n f o r m i e r t h e i t über entsprechende Möglichkeiten. 

Von großer Bedeutung für einen n i c h t unwesentlichen T e i l d i e s e r 
k l e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e mit problematischen Arbeitsbedingungen 
i s t im übrigen, daß s i e häufig auf Produktmärkten a g i e r e n , auf 
denen es ausgeprägte Überkapazitäten g i b t . Unter diesen Bedingun
gen glauben die Ve r a n t w o r t l i c h e n o f t , i h r (vorläufiges) Überle
ben nur über n i c h t vollkostendeckende P r e i s e erkaufen zu können. 
Daß unter diesen Voraussetzungen irgendwelche I n v e s t i t i o n e n zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen kaum erwartet werden können, 
l i e g t auf der Hand. Man kann sogar umgekehrt argumentieren, daß 
v i e l e s o l c h e r " G r e n z b e t r i e b e " s i c h nur dehalb b i s auf weiteres 
am Markt behaupten können, w e i l s i e u.a. i n der Lage s i n d , i h r e n 
Belegschaften, oder j e d e n f a l l s T e i l e n davon, Arbeitsbedingungen 
zuzumuten, die anderswo bzw. unter anderen Arbeitsmarktvoraus
setzungen n i c h t a k z e p t i e r t würden. Das bedeutet auch, daß a l l e s , 
was t e n d e n z i e l l dazu b e i t r a g e n kann, d ie W a h r s c h e i n l i c h k e i t der 
Akzeptanz s o l c h e r u n t e r w e r t i g e r Beschäftigungsbedingungen zu 
s t e i g e r n , wie etwa die Auflösung der V e r b i n d l i c h k e i t t a r i f l i c h e r 
Abmachungen, insbesondere über Mindestlöhne (nach A n s i c h t v i e l e r 
Experten, vor allem aber von Ge w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r n , gehört h i e r 
zu z.B. auch die Ausweitung der Möglichkeiten zur Vergabe be
f r i s t e t e r Arbeitsverträge) , l e t z t l i c h n i c h t nur die problematische 
S i t u a t i o n i n diesen Betrieben s e l b s t zementiert, sondern auch die 
Gefahr mit s i c h b r i n g t , daß aus Konkurrenzgründen Druck zur Unter
minierung des e r r e i c h t e n Standards i n anderen Betrieben e n t s t e h t . 
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3« Besonderheiten der k l e i n b e t r i e b l i c h e n S o z i a l s t r u k t u r 

Von n i c h t zu unterschätzender Bedeutung für d i e Thematisierung 
n e g a t i v e r Aspekte der Arbeitsbedingungen und die Auslösung von 
Humanisierungsaktivitäten i n K l e i n b e t r i e b e n i s t d i e s i c h von 
Großbetrieben e r h e b l i c h unterscheidende S o z i a l s t r u k t u r . H i e r i s t 
vor a l l e m der Faktor der s o z i a l e n Nähe - i n Handwerksbetrieben 
i n der Regel sogar M i t a r b e i t - des Betriebsinhabers von Bedeutung 
Auch heute noch s i n d d i e Inhaber von Handwerksbetrieben (und 
meist auch i h r e F amilien) sehr häufig im B e t r i e b s e l b s t p r o
d u k t i v tätig. Zumindest haben s i e aber i n a l l e r Regel eine ent-
sprechende handwerkliche Ausbildung durchlaufen - je d e r Hand
werksbetrieb muß von einem M e i s t e r geführt werden - und können 
auf e r h e b l i c h e Erfahrungen mit p r o d u k t i v e r Tätigkeit zurückblik-
ken. 

Die Anwesenheit bzw. M i t a r b e i t des Inhabers i n der Produktion 
kann s i c h sowohl fördernd a l s auch hemmend auf die Prob l e m a t i -
s i e r u n g von Arbeitsbedingungen und H u m a n i s i e r u n g s i n i t i a t i v e n 
auswirken. 

Sie bedeutet auf der einen S e i t e , daß die B e t r i e b s i n h a b e r den Ar
beitsbedingungen und -anforderungen entweder s e l b s t u n m i t t e l b a r 
ausgesetzt s i n d oder zumindest eigene eingehende Erfahrungen ha
ben. Daher s i n d s i e sehr wohl i n der Lage, s i c h e i n zutreffendes 
B i l d von den auftretenden Belastungen, aber auch von den V o r t e i 
l e n g a n z h e i t l i c h e r Handwerkertätigkeit zu machen. D i e s e r Umstand 
kann es auf der einen S e i t e s i c h e r e r l e i c h t e r n , eine angemessene 
Einschätzung von Arbeitsbedingungen zu t r e f f e n : Der M e i s t e r weiß, 
was seine Leute l e i s t e n müssen. Ihm i s t p r i n z i p i e l l e i n f u n d i e r 
t e r e r und u n m i t t e l b a r e r e r Zugang zu .Problemen, d i e aus dem Produktionsprozeß resultieren»sicherlich n i c h t abzusprechen, a l s e r 
etwa b e i den meisten höheren Managementmitgliedern i n größeren Betrieben vorzufinden s e i n dürfte. 

Aus der unmittelbaren Nähe zum Produktionsprozeß - s i e i s t z.B. 
auch b e i einem M e i s t e r , der s i c h s t a r k auf die Leitung und Über-
wachung des A r b e i t s p r o z e s s e s k o n z e n t r i e r t , i n der Regel schon 
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durch die räumliche Nähe w e i t höher a l s b e i den für die G e s t a l 
tung der Arbeitsbedingungen im größeren I n d u s t r i e b e t r i e b zustän
digen Führungskräften - f o l g t aber auch, und : das i s t für die Auf
r e c h t e r h a l t u n g ebenso wie für d i e Verbesserung von A r b e i t s b e d i n 
gungen e i n sehr w i c h t i g e r Aspekt, daß Belastungen vom M e i s t e r 
am eigenen Leib erfahren werden: Lärm, k l i m a t i s c h e Belastungen, 
Schwerarbeit usw. s i n d für den mitarbeitenden B e t r i e b s i n h a b e r eben 
n i c h t nur mögliche Ursachen für " b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteproble
me", sondern g l e i c h z e i t i g auch Probleme der eigenen Tätigkeit. Je
de Verbesserung oder Verschlechterung w i r k t s i c h auch für i h n 
s e l b s t aus. Daraus e r g i b t s i c h dann i n der Tat e i n unmittelbares 
E i g e n i n t e r e s s e an der Be s e i t i g u n g von B e l a s t u n g s q u e l l e n , das a l 
l e r d i n g s - und das wiederum u n t e r s c h e i d e t i h n grundsätzlich von den 
Beschäftigten - unm i t t e l b a r i n Konkurrenz t r e t e n kann mit dem un
ternehmerischen Interesse an möglichst kostengünstiger Produktion. 
Stehen aber Lösungen zu Gebote, b e i denen die Kosten g e r i n g e r a l s 
die erwarteten Erträge s i n d , so besteht durchaus die Chance, daß 
e i n m i t a r b e i t e n d e r B e t r i e b s i n h a b e r schon aus ureigenstem Interesse 
entsprechende Verbesserungen durchführt, ohne daß es dazu unbe
dingt eines Anstoßes durch das Akutwerden eines b e t r i e b l i c h e n Ar
beitskräfteproblems bedarf - eine Voraussetzung, d i e sonst i n 
a l l e r Regel gegeben s e i n muß, damit es zu b e t r i e b l i c h i n i t i i e r t e n 
Lösungsversuchen kommt. Die Voraussetzung zur Erhaltung günstiger 
bzw. zur Verbesserung problematischer Arbeitsbedingungen i s t h i e r 
auch i n s o f e r n besonders günstig, a l s der Inhaber - auch h i e r sehr 
im Unterschied zur normalerweise i n größeren Betrieben a n z u t r e f f e n 
den S i t u a t i o n - sowohl über Kenntnisse bezüglich der Problematik 
der Belastungen und deren genauer Ursachen verfügt - a l s auch 
g l e i c h z e i t i g s e l b s t d i e Person i s t , die die Entscheidung über Ab
h i l f e zu t r e f f e n und die entsprechenden Maßnahmen e i n z u l e i t e n und 
zu verantworten hat. 

Auf der anderen S e i t e kann aber n i c h t i n Abrede g e s t e l l t werden, 
daß gerade aus d i e s e r "Nähe" zur A r b e i t s s i t u a t i o n der Beschäftig
ten wiederum besondere Probleme r e s u l t i e r e n können. A r t und Ausmaß 
von Belastungen, die der Inhaber eines B e t r i e b s , der j a von dessen 
E r f o l g u n m i t t e l b a r und m i t t e l b a r i n ganz anderer Weise p r o f i t i e r t 
a l s s eine Beschäftigten, für s i c h s e l b s t für v e r t r e t b a r hält, kön-
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nen keineswegs einen vernünftigen Maßstab für das den A r b e i t s 
kräften Zumutbare abgeben. Im G e g e n t e i l , v i e l e Hinweise - n i c h t 
z u l e t z t von Be t r i e b s i n h a b e r n s e l b s t - sprechen dafür, daß s i c h 
diese M e i s t e r o f t s e l b s t höchst problematischen Arbeitsanforderungen aussetzen (ständiger Streß, außerordentlich lange A r b e i t s 
z e i t usw.), n i c h t s e l t e n i n Verbindung mit b e r e i t s akut geworde
nen oder s i c h abzeichnenden negativen Folgen für die Gesundheit, 
aber auch für den s o z i a l e n Zusammenhang. Die Tatsache, daß s i c h 
auch der B e t r i e b s i n h a b e r - im g l e i c h e n oder gar höheren Maße -
den Arbeitsbedingungen und Belastungen u n t e r w i r f t , trägt mit dazu 
b e i , daß die g e l e r n t e n Arbeitskräfte b e r e i t s i n d , diese Anfor-
derungen e b e n f a l l s zu a k z e p t i e r e n . Arbeitsbedingungen und L e i 
stungsstandards werden h i e r o f t n i c h t a l s von "unsichtbaren D r i t 
t e n " g e s e t z t e , willkürliche Normen wahrgenommmen, sondern a l s e i n 

Leistungsmaß, das eine q u a l i f i z i e r t e handwerkliche F a c h k r a f t 
1) 

erbringen muß. 
i 

I n s o f e r n werden eine P r o b l e m a t i s i e r u n g von Arbeitsbedingungen und 
Leistungsstandards und noch mehr die Durchführung konkreter Ver
besserungsmaßnahmen durch den mitarbeitenden M e i s t e r s i c h e r o f t 
eher erschwert., 

Die B e r e i t s c h a f t , gegebene Arbeitsbedingungen auch dann zu akzep
t i e r e n , wenn s i e durchaus mit e r h e b l i c h e n Anforderungen verbun
den s i n d , w i r d im Handwerksbereich auch dadurch gefördert, daß 
für die G e s e l l e n der Zusammenhang zwischen i h r e r i n d i v i d u e l l e n 
L e i s t u n g und.dem Wohlergehen des B e t r i e b e s , der i n größeren Be
t r i e b e n a l l e n f a l l s sehr a b s t r a k t und k o n s t r u i e r t h e r s t e l l b a r i s t , 
u n m i t t e l b a r auf der Hand zu l i e g e n s c h e i n t . Die Befürchtung, mit 
" u n b i l l i g e n " Anforderungen an die Qualität des A r b e i t s p l a t z e s 
l e t z t l i c h die Rentabilität des Betriebes und damit die eigene 

1) S i c h e r l i c h s p i e l t auch eine wesentliche R o l l e , daß die Q u a l i 
f i k a t i o n des Mei s t e r s u n m i t t e l b a r auf der des G e s e l l e n auf
baut und die Arbeitskräfte s i c h durchaus konkrete V o r s t e l l u n 
gen davon machen können, was ihnen e i n M e i s t e r an Q u a l i f i k a 
t i o n voraus h a t , zumal v i e l e diesen Abschluß s e l b s t erwerben 
w o l l e n oder auch schon erworben haben. Wie bekannt, nimmt der 
A n t e i l der Arbeitskräfte mit Meisterprüfung, die w e i t e r i n 
der Produktion a r b e i t e n , im Handwerk l a u f e n d zu. 
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Beschäftigungssicherheit zu gefährden, g i l t n i c h t wenigen B e t r o f 
fenen o f f e n b a r a l s durchaus r e a l . Während die t e n d e n z i e l l bessere 
Information über die b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n und die unm i t t e l b a r e 
Beeinflußbarkeit auf der einen S e i t e durchaus a l s e i n Humanisie-
r u n g s p o t e n t i a l verstanden werden kann, kann s i c h die Nähe zum 
Geschehen und d i e Erfahrung, daß a l l e s "schon immer so war"»auch 
b l o c k i e r e n d auf I n i t i a t i v e n zur Verbesserung der A r b e i t s b e d i n 
gungen auswirken. 

Faßt man die b i s h e r i g e n Überlegungen zusammen, so w i r d d e u t l i c h , 
daß für handwerkliche K l e i n b e t r i e b e - mit A b s t r i c h e n aber auch 
für t e n d e n z i e l l ähnlich s t r u k t u r i e r t e k l e i n e r e I n d u s t r i e u n t e r n e h 
men - g i l t , daß eine Reihe von Faktoren dafür gesorgt hat,.- d^ß 
s i c h die Qualität der Arbeitsbedingungen und die Entwicklung sowie 
die Thematisierung von Belastungen und i h r e r negativen Folgen ganz 
e r h e b l i c h von der für größere Be t r i e b e typischen K o n s t e l l a t i o n 
unterscheiden. Z w e i f e l l o s waren diese Faktoren auch mit Ursache 
dafür, daß "Humanisierungsvorhaben" dort b i s l a n g kaum P l a t z ge
g r i f f e n haben bzw., soweit doch, e r s t mit w e s e n t l i c h e r z e i t l i c h e r 
Verzögerung. Bei der D i s k u s s i o n von Möglichkeiten künftiger Ver
besserungen der Arbeitsbedingungen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h 
w i r d man diese Besonderheiten im Auge behalten müssen. 

I I I . E i n i g e Ansatzpunkte für eine H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n 
K l e i n b e t r i e b e n ' 

Während w i r im vorausgegangenen A b s c h n i t t e i n i g e Ursachen dafür 
s k i z z i e r t haben, weshalb i n der Vergangenheit Humanisierungspo-
t e n t i a l e i n K l e i n b e t r i e b e n n i c h t immer ausgeschöpft werden konn
ten und weshalb Innovationen im Sinne der Humanisierung der Ar
b e i t dort wenig P l a t z g e g r i f f e n haben, s o l l nunmehr versucht wer
den, den Voraussetzungen und Ansatzpunkten nachzugehen, die s i c h 
künftig für d i e Möglichkeit der Sicherung t e n d e n z i e l l gefährde
t e r günstiger Momente der Berufstätigkeit und für eine w e i t e r e 
Verbesserung von Arbeitsbedingungen ergeben. 
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Die Durchsetzung von Humanisierungskonzeptionen w i r d - das i s t 
eine Erfahrung a l l e r an der Humanisierungsförderung B e t e i l i g t e n -
durch die nun schon mehrere Jahre andauernde S i t u a t i o n v e r -
s c h l e c h t e r t e r ökonomischer Rahmenbedingungen e r h e b l i c h erschwert. 
So w i r d von Gewerkschaftsseite f e s t g e s t e l l t , daß s i c h die Unter
nehmen immer weniger b e r e i t finden (tatsächlich oder auch nur 
v e r m e i n t l i c h ) , kostenträchtige Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen durchzuführen. Zu d i e s e r v e r r i n g e r t e n B e r e i t 
s c h a f t hat nach d i e s e r Auffassung entscheidend beigetragen, daß 
der Druck der Belegschaften und i h r e r Vertretungen auf solche 
Veränderungen i n der schwierigen Beschäftigungssituation nach
ließ. 

Aber s e l b s t wer eine solche s k e p t i s c h e P o s i t i o n t e i l t , muß auf 
der anderen S e i t e konzedieren, daß i n den B e t r i e b e n , i n denen es 
s e i t e n s der Arbeitnehmer b e r e i t s d i e konkrete Erfahrung g i b t , 
daß Arbeitsbedingungen durch gestaltende Maßnahmen sehr wohl 
s u b s t a n t i e l l zu verbessern s i n d , die Lage noch a l s v e r g l e i c h s w e i 
se günstig angesehen werden muß. Dort besteht auch b e i der der
z e i t i g schwierigen w i r t s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n durchaus die Chance, 
daß weitere entsprechende Aktivitäten von der Arbeitnehmerseite 
e r g r i f f e n werden. Zumindest kann man i n solchen größeren B e t r i e 
ben aber im Sinne eines " S p e r r k l i n k e n e f f e k t s " erwarten, daß Maß
nahmen , die eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen nach 
s i c h z i e h e n , aufgrund dieses Hintergrunds und der vorhandenen 
Str u k t u r e n der Interessenwahrnehmung auf e r h e b l i c h wirksameren 
Widerstand stoßen a l s i n B e t r i e b e n , wo diese Erfahrungen f e h l e n . 
Dagegen s i n d Maßnahmen wie etwa d i e Erhöhung des Arbeitstempos , 
die Ausweitung der A r b e i t s z e i t , d i e Streichung von S o z i a l l e i s t u n 
gen , der Wegfall von übertariflichen Zulagen oder sogar unter
t a r i f l i c h e Bezahlung i n v i e l e n k l e i n e r e n Betrieben m i t t l e r w e i l e 
durchaus häufig a n z u t r e f f e n . 

G i b t es a l s o für Humanisierungsaktivitäten i n B e t r i e b e n , die be
r e i t s einschlägige Maßnahmen durchgeführt haben oder die zumin
dest über eine f u n k t i o n i e r e n d e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g verfügen 
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- der B e t r i e b s r a t kann j a über das Medium Gewerkschaften auch a l s 
V e r m i t t l e r und M u l t i p l i k a t o r p o s i t i v e r Humanisierungserfahrungen 
aus anderen Betrieben fungieren -, auch i n der d e r z e i t i g e n S i t u a 
t i o n durchaus Anknüpfungspunkte, so i s t d i e Lage i n weiten B e r e i 
chen des k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektors a l s grundsätzlich anders e i n 
zuschätzen. 

B e r e i t e t e die Durchsetzung und R e a l i s i e r u n g von Humanisierungs-
maßnahmen i n Großbetrieben mit v e r g l e i c h s w e i s e günstigen i n f r a 
s t r u k t u r e l l e n Voraussetzungen s e l b s t i n e i n e r Phase der P r o s p e r i 
tät und v e r g l e i c h s w e i s e hohen g e w e r k s c h a f t l i c h e n E i n f l u s s e s schon 
e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , so g i l t für große T e i l e des k l e i n b e 
t r i e b l i c h e n B e r e i c h s , daß die Einführung, w i l l man damit n i c h t 
auf "bessere Z e i t e n " warten, i n e i n e r Z e i t P l a t z zu g r e i f e n hät
t e , i n der s i c h v i e l e B e t r i e b e i n e i n e r sehr prekären S i t u a t i o n 
befinden. G l e i c h z e i t i g s i n d s i e aufgrund der A r b e i t s m a r k t s i t u a -
t i o n (Überangebot an geeigneten Kräften) i n sehr v i e l geringerem 
Umfang a l s früher mit b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteproblemen ( v g l . 
dazu T e i l B dieses B e r i c h t s ) k o n f r o n t i e r t und i h r e Belegschaften 
haben i n a l l e r Regel keine einschlägigen Erfahrungen mit Humani-
sierungsmaßnahmen. 

Es g i b t aber auch Aspekte, die i n der Humanisierungsperspektive 
a l s günstig verstanden werden können. So i s t gegenwärtig i n P o l i 
t i k und Wissenschaft a l l e n t h a l b e n e i n g e s t e i g e r t e s I nteresse am 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor der W i r t s c h a f t f e s t z u s t e l l e n . Insbeson
dere d i e e r h e b l i c h e Bedeutung k l e i n e r B e t r i e b e für Beschäftigung 
und Innovation w i r d zunehmend erkannt. Diese neue Wertschätzung 
"des K l e i n b e t r i e b s " s t e l l t auch für die H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k 
durchaus eine Chance dar. M i t t l e r w e i l e schließen s i c h e i g e n t l i c h 
a l l e mit der Problematik befaßten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen der 
Einschätzung an, daß im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B ereich verstärkte 
Bemühungen zur Sicherung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
angebracht s e i e n . Die Zahl der geförderten P r o j e k t e s t e i g t an, 
B e r a t u n g s i n s t i t u t i o n e n werden geschaffen, und schließlich widmet 
s i c h auch die Forschung verstärkt diesem Untersuchungsfeld. 
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1. Sicherung vorhandener günstiger Arbeitsbedingungen a l s w i c h t i g e 
Humanisierungsaufgabe 

E i n w i c h t i g e r Ansatzpunkt e i n e r H u m a n i s i e r u n g s p o l i t i k für K l e i n 
b e t r i e b e l i e g t dabei \ u.E. i n der Sicherung vorhandener, un
t e r Humanisierungsgesichtspunkten p o s i t i v zu b e u r t e i l e n d e r E l e 
mente k l e i n b e t r i e b l i c h e r Arbeitsbedingungen, zumal diese durch 
eine Reihe von i n jüngster Z e i t zu konstatierenden Entwicklungen 
a l s massiv gefährdet g e l t e n können. 

Wie w i r zu zeigen versucht haben, g i b t es b e i den A r b e i t s b e d i n 
gungen n i c h t nur i n e i n i g e n Dimensionen "Rückständigkeiten" von 
k l e i n e n gegenüber größeren Be t r i e b e n . Unter wesentlichen Aspek
ten können (oder konnten) d i e Arbeitsbedingungen i n weiten 
T e i l e n des k l e i n b e t r i e b l i c h e n Bereichs a l s durchaus günstiger 
c h a r a k t e r i s i e r t werden. Insbesondere g i l t das für v i e l e Handwerks-
b e t r i e b e oder solche mit "handwerksnahen" Produktionsverfahren. 
P o s i t i v zu nennen sin.d'hier Momente wie z e i t l i c h e und s a c h l i c h e 
Gestaltungsspielräume der A r b e i t , g a n z h e i t l i c h e q u a l i f i z i e r t e 
Tätigkeit, Einfluß auf das Produ k t i o n s e r g e b n i s , Überblick über 
den gesamten Produktionsprozeß, vielfältige Kooperationsmöglich-
k e i t e n usw. Solche Tätigkeitselemente konnten s i c h dort e r h a l 
t e n , w e i l Formen der A r b e i t s t e i l u n g und -Zerlegung, die i n großen 
Betrieben spätestens s e i t dem A u f t r e t e n der sog. w i s s e n s c h a f t l i 
chen Betriebsführung d i e Gestaltung v i e l e r P r o d u k t i o n s a r b e i t s -
plätze bestimmen und z.T. e r s t wieder durch entsprechende Humani-
sierungsmaßnahmen überwunden werden s o l l e n , h i e r b i s l a n g n i c h t 
umfassend P l a t z g e g r i f f e n haben. Die Gefahr, daß auch im k l e i n b e 
t r i e b l i c h e n B e r e i c h solche bezogen auf die Arbeitsbedingungen 
problematischen Entwicklungen vorankommen - gerade i n k l e i n e r e n 
I n d u s t r i e b e t r i e b e n , aber z.T. auch i n größeren Handwerksbetrieben 
g i b t es entsprechende Ansätze b e r e i t s - , i s t a l l e r d i n g s n i c h t zu 
unterschätzen. 

Ausgelöst werden können solche V e r s c h l e c h t e r u n g s e f f e k t e auf zwei
fache Weise: zum einen "quasi i n n e r b e t r i e b l i c h " dadurch, daß Be
t r i e b e mit g a n z h e i t l i c h e n Tätigkeitsstrukturen vor alle m im Zu
sammenhang mit Versuchen der Produktivitätssteigerung dazu über-
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gehen, i h r e Arbeitsplätze a r b e i t s t e i l i g e r und weniger q u a l i f i k a 
t i o n s i n t e n s i v umzugestalten. Entsprechende Entwicklungen werden 
vor a l l e m von Gewerkschaftsseite insbesondere auch aus dem ver
stärkten E i n s a t z moderner Inf o r m a t i o n s - und Steuerungstechnolo-
g i e n erwartet. Zum anderen aber auch "außerbetrieblich", näm
l i c h dadurch - und das g i l t insbesondere für Fälle, i n denen 
Handwerk und I n d u s t r i e auf dem g l e i c h e n Produktmarkt a u f t r e t e n 
daß Betriebe mit eher g a n z h e i t l i c h e n S trukturen M a r k t a n t e i l e an 
i n d u s t r i e l l f e r t i g e n d e Unternehmen v e r l i e r e n bzw. ganz vom Markt 
gedrängt werden. L e t z t e r e s kann dann für die Verbleibenden wie
derum Anlaß s e i n , i h r e Überlebenschance stärker i n Richtung wei
t e r e r R a t i o n a l i s i e r u n g durch Arbeitszerlegung zu sehen. 

Wenn es z u t r i f f t , daß (vor a l l e m handwerkliche) g a n z h e i t l i c h e A r
b e i t s s t r u k t u r e n i n der Regel b e i der H e r s t e l l u n g von Standard
produkten (jedenfalls,wenn von s p e z i f i s c h e n Qualitätsmerkmalen 
abgesehen wird) weniger p r o d u k t i v s i n d a l s a r b e i t s t e i l i g k o n z i 
p i e r t e i n d u s t r i e l l e , dann i s t auch davon auszugehen, daß diese 
B e t r i e b e unter den gegebenen Umständen i n einem r e i n e n Preiswettbewerb auf die Dauer n i c h t werden bestehen können. Ohne eine 
Beeinflussung der Determinanten des Marktprozesses werden s i e 
nur i n einem begrenzten Qualitäts- und Hochpreissegment eine Chan 
ce haben, i n dem die tatsächlichen oder v e r m e i n t l i c h e n Qualitäts-
v o r t e i l e handwerklicher Produktion vom Verbraucher mindestens i n 
dem Umfang über höhere P r e i s e h o n o r i e r t werden, i n dem die ent
sprechende Produktionsweise zusätzliche Kosten v e r u r s a c h t . 

Wir haben auch d e u t l i c h gemacht, daß s i c h diese Chancen unter der 
z e i t i g e n Bedingungen auf den meisten Produktmärkten nur einem 
B r u c h t e i l der Betriebe eröffnen und i n s o f e r n auch nur e i n ent
sprechend g e r i n g e r T e i l der Beschäftigten längerfristig damit 
rechnen kann, entsprechend q u a l i f i z i e r t e Arbeitsplätze zu b e h a l 
ten . D e r z e i t muß a l l e r d i n g s n i c h t nur befürchtet werden, daß s i c h 
der entsprechende Sektor n i c h t ausweiten läßt, e i n i g e s s p r i c h t 
vielmehr dafür, daß er massiv bedroht i s t . V i e l e s o l c h e r B e t r i e 
be, insbesondere im Nahrungsmittelbereich, s i n d d e r z e i t einem von 
Handelsketten und Großmärkten mit dem gesamten Instrumentenre
p e r t o i r e geführten Konkurrenzkampf ausgesetzt, den v i e l e Exper-
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ten a l s ausgesprochenen Vernichtungswettbewerb k l a s s i f i z i e r e n . 
W i l l man die künftigen Aussichten d i e s e r B e t r i e b e s t a b i l i s i e r e n 
oder verbessern .und damit d i e Chancen q u a l i f i z i e r t e r e r A r b e i t , . 
so kommt man n i c h t umhin, d i e Bedingungen, "die für die d e r z e i t i 
ge prekäre S i t u a t i o n maßgeblich s i n d , zu b e e i n f l u s s e n . Die b i s 
h e r i g e n Versuche, auf der Basis f r e i w i l l i g e r Übereinkünfte die 
Nutzung von Marktmacht und den E i n s a t z wettbewerbsverzerrender 
und - f e i n d l i c h e r Methoden zu begrenzen, können a l s weitgehend 
g e s c h e i t e r t angesehen werden. Das Wettbewerbsrecht i n s e i n e r 
j e t z i g e n Form b i e t e t o f f e n b a r kaum oder nur unzureichende Ansatzpunkte, um die Marktchancen k l e i n e r e r A n b i e t e r zu s i c h e r n und 
damit t e n d e n z i e l l q u a l i f i z i e r t e Arbeitsplätze zu e r h a l t e n oder 
gar auszuweiten. Welche Änderungen hierfür denkbar wären und wie 
die Voraussetzungen i h r e r Durchsetzung s i c h s c h a f f e n ließen, i s t 
a l l e r d i n g s eine Frage, die die Reichweite d i e s e r e x p l o r a t i v e n 
Studie mit S i c h e r h e i t b e i weitem überschreitet. 

E i n w e i t e r e r Umstand trägt massiv dazu b e i , den Absatz p r e i s w e r 
t e r e r Standardprodukte zu fördern und das Qualitätssegment t e n 
d e n z i e l l schrumpfen zu l a s s e n , nämlich d i e i n den l e t z t e n Jahren 
stagnierende bzw. sinkende Massenkaufkraft. R e s u l t i e r e n d aus der 
hohen und vor al l e m lang anhaltenden A r b e i t s l o s i g k e i t - immer mehr 
A r b e i t s l o s e beziehen nur noch die geringere A r b e i t s l o s e n h i l f e 
oder keine L o h n e r s a t z l e i s t u n g e n der A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g mehr 
und den n i e d r i g e n Lohnsteigerungen der l e t z t e n Jahre, führen die 
Ka u f k r a f t e n t w i c k l u n g und die Verschiebung der Einkommensstruktur 
insbesondere b e i Produkten oder D i e n s t l e i s t u n g e n , d i e e r h e b l i c h e 
T e i l e des Normalverbrauchereinkommens beanspruchen, entweder zum 
Ausweichen i n N i e d r i g p r e i s a r t i k e l (z.B. Nahrungsmittelbereich) 
oder zum Zurückstellen oder Verlagern der Ausgaben ( D o - i t - y o u r -
s e l f , Schwarzarbeit z.B. b e i der Kfz-Reparatur und -Wartung oder 
b e i der Möbelherstellung). Deshalb erwarten s i c h v i e l e Handwerks-

1) 
b e t r i e b e von stärker steigender Massenkaufkraft eine d e u t l i c h e 
1) Die Aussage b e z i e h t s i c h vor a l l e m auf das Qualitätssegment 

b e i allgemein gängigen Konsumgütern. B e i s p e z i e l l e n , vor a l l e m 
von einkommensstarken Verbrauchern nachgefragten Produkten, 
mit deren H e r s t e l l u n g a l l e r d i n g s nur eine geringe Zahl von Ar
beitskräften beschäftigt i s t , s i e h t d i e S i t u a t i o n zum T e i l 
ganz anders aus . 
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und überproportionale Verbesserung i h r e r Wettbewerbsposition, e i 
ne Annahme, die w i r aufgrund unserer Untersuchungen durchaus t e i 
l e n können. 

Es s o l l h i e r auch e i n k u r z e r Hinweis zum " a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n 
Aspekt" s o l c h e r Verlagerungen auf von handwerklichen und ind u 
s t r i e l l e n Betrieben gemeinsam b e l i e f e r t e n Märkten e r f o l g e n : 
Da die Produktion i n den handwerklichen oder handwerksnahen Be
t r i e b e n i n a l l e r Regel a r b e i t s i n t e n s i v e r verläuft (prägnante B e i 
s p i e l e l i e f e r n die Back- und die F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g ) a l s i n 
größeren i n d u s t r i e l l e n Produktionsstätten und es auch i n Zukunft 
a l l e r V o r a u s s i c h t nach b l e i b e n w i r d , bedeutet jede V e r s c h i e 
bung von M a r k t a n t e i l e n von den k l e i n e n zu den großen Betrieben 
n i c h t nur einen V e r l u s t des A n t e i l s a n s p r u c h s v o l l e r e r A r b e i t s 
plätze, sondern auch, daß zur H e r s t e l l u n g der insgesamt i n d i e 
sem B e r e i c h nachgefragten Produktmenge dann weniger A r b e i t s v o l u -

1) ' 
men benötigt w i r d . 

Es dürfte a l l e r d i n g s kaum zur Debatte stehen, mit "Humanisierungsförderung" unmi t t e l b a r auf die K a u f k r a f t e n t w i c k l u n g Einfluß neh
men zu w o l l e n . Andere Maßnahmen zur Förderung bzw. E r h a l t u n g von 
Betri e b s formen mit ve r g l e i c h s w e i s e günstigen Arbeitsbedingungen 
s i n d jedoch durchaus denkbar. Man w i r d dazu a l l e r d i n g s gewohnte 
Pfade - zumindest t e i l w e i s e - v e r l a s s e n müssen. 

Die h i e r vorgenommene Betonung p o s i t i v e r Momente t r a d i e r t e r Ar
b e i t s s t r u k t u r e n - vor alle m im. k l a s s i s c h e n Handwerk - kann natür 
l i e h s i n n v o l l e r w e i s e n i c h t bedeuten, diese Betriebe gegen j e g l i 
che Neuerungen immunisieren zu wo l l e n . Die V o r s t e l l u n g der Er
r i c h t u n g eines t o t a l abgeschotteten "Naturschutzparks" e r s c h e i n t 
p o l i t i s c h absolut undurchsetzbar und v e r s p r i c h t keineswegs auch 
nur m i t t e l f r i s t i g eine Lösung der Probleme. 

1) Ob e i n s o l c h e r V e r l u s t an Beschäftigung dann über die dadurch 
ausgelösten Angebots- und Nachfrage-, P r e i s - und Mengenreak
ti o n e n schließlich ganz oder überkompensiert würde, ließe 
s i c h wohl auch mit komplexen K r e i s l a u f a n a l y s e n kaum d e f i n i t i v 
beantworten. 
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Auch K l e i n b e t r i e b e mit h o c h q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten und ver
g l e i c h s w e i s e a r b e i t s i n t e n s i v e r Produktion können und dürfen s i c h 
der Anforderung der Steigerung der Produktivität n i c h t v e r s c h l i e 
ßen. Die O r i e n t i e r u n g an hochwertigen, o f t t y p i s c h handwerklichen 
Produkten und Produktionsverfahren und eine s t a r k f a c h a r b e i t e r 
o r i e n t i e r t e Produktion müssen dem aber keineswegs entgegenstehen. 
Das Kostengefälle zwischen t r a d i t i o n e l l e r handwerklicher Produk
t i o n und i n d u s t r i e l l e r F e r t i g u n g i n den Bereichen, i n denen e i n 
gemeinsamer Produktmarkt bedient w i r d , w i r d s i c h a l l e r d i n g s b e i 
Auf r e c h t e r h a l t u n g der handwerks- bzw. k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n 
V o r t e i l e der Arbeitsbedingungen und der Besonderheiten der Produk
te i n der Mehrzahl der Fälle über Produktivitätssteigerungen 
a l l e i n kaum b e s e i t i g e n l a s s e n . Um es aber mindestens so zu redu
z i e r e n , daß die q u a l i t a t i v e n V o r t e i l e der K l e i n b e t r i e b e a u s r e i 
chen, um die Überlebens Chancen s o l c h e r B e t r i e b e e r h e b l i c h zu ver
bessern und die d e r z e i t i g e n M a r k t a n t e i l e zu h a l t e n , u.U. auch 
noch auszuweiten, s i n d unterstützende Maßnahmen e r f o r d e r l i c h . 

2. Ansätze e i n e r Humanisierungskonzeption für K l e i n b e t r i e b e : 
bekannte und neue Wege 

E r s t wenn durch die g e z i e l t e Beeinflussung der externen Rahmenbe
dingungen die Handlungsmöglichkeiten der gefährdeten K l e i n b e t r i e 
be w i e d e r h e r g e s t e l l t und s i e damit i n die Lage v e r s e t z t werden, 

s e l b s t Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu realisieren , kann Humanisierungsförderung im engeren Sinne g r e i 
fen. H i e r wären zunächst die schon bestehenden und z.T. mit Er
f o l g p r a k t i z i e r t e n Ansätze w e i t e r z u e n t w i c k e l n . 

1) Diese Fähigkeit zur z i e l g e r i c h t e t e n Beeinflussung e x t e r n e r und 
i n t e r n e r Rahmenbedingungen i s t gerade i n K l e i n b e t r i e b e n sehr 
u n t e r s c h i e d l i c h , i n den meisten Fällen eher g e r i n g , ausge
prägt. Im Ab s c h n i t t I I I des K a p i t e l s D w i r d i n vorläufiger 
Form auf der Basis von Typisierungsversuchen den für diese un
t e r s c h i e d l i c h e s t r a t e g i s c h e Handlungsfähigkeit maßgeblichen 
Faktoren nachgegangen, u n t e r s c h i e d l i c h e s t r a t e g i s c h e Optionen 
werden d i s k u t i e r t und Möglichkeiten der Förderung von S t r a t e 
g i e - und Humanisierungsfähigkeit von K l e i n b e t r i e b e n erörtert. 
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Mit der Anpassung des Förderinstrumentariums an die Gegebenhei
ten von K l e i n b e t r i e b e n s i n d w i c h t i g e S c h r i t t e b e r e i t s getan. Vor 
a l l e m die Information über die Möglichkeiten der Förderung b e i 
Betr i e b s i n h a b e r n und Beschäftigten ließe s i c h aber s i c h e r w e i t e r 
verbessern, auch wenn n i c h t verkannt werden s o l l , daß e i n i g e s 
b e r e i t s i n Gang gekommen i s t : So g i b t es Branchenprojekte, die 
K l e i n b e t r i e b e umfassend einbeziehen; Verbundprojekte s t e l l e n eine 
Möglichkeit dar, übergreifende Fragen über Branchengrenzen hinaus 
zu v e r f o l g e n , schließlich s i n d auch E i n z e l p r o j e k t e zu umfassen
den Gesamtlösungen möglich ( v g l . dazu z.B. v. Wei l e r u.a. 19 85). 

A l s Medium der Verbreitung von "Humanisierungswissen" im k l e i n b e 
t r i e b l i c h e n Bereich b i e t e n s i c h für das Handwerk die einschlägi
gen Verbände an, denen i n der Regel das Gros der Betriebe ange"-
hört, .im F a l l e der Handwerkskammern sogar angehören muß, und die 
s e i t langem auf den verschiedensten F e l d e r n e f f e k t i v e I n t e r e s s e n -
Vertretung b e t r e i b e n . Sie kämen a l s M i t t l e r und M u l t i p l i k a t o r e n 
durchaus i n Betracht. Dagegen w i r d die Befürchtung , daß d i e Fach
verbände der I n d u s t r i e , d i e s i c h - zumindest b i s l a n g - meist eher 
an Interessenlagen großer und m i t t l e r e r Betriebe o r i e n t i e r t ha
ben, n i c h t unbedingt umstandslos a l s optimale Sachwalter von 
K l e i n b e t r i e b s i n t e r e s s e n anzusehen s i n d , durchaus auch von v i e l e n 
K l e i n b e t r i e b s i n h a b e r n g e t e i l t . Außerdem s i n d i n e i n i g e n Branchen 
e r h e b l i c h e T e i l e der Betriebe gar n i c h t i n den Verbänden o r g a n i 
s i e r t . Von daher s t e l l t s i c h d i e Frage, ob man für das Anspre
chen k l e i n e r I n d u s t r i e b e t r i e b e auch andere Verfahren i n Betracht 
ziehen muß. 

Bei der Frage der Einbeziehung der Arbeitnehmer s t e l l t s i c h die 
S i t u a t i o n eher umgekehrt a l s b e i den Betrieben dar: Betriebsräte, 
und damit einhergehend i n der Regel auch eine Vertretung der 
Gewerkschaften im B e t r i e b , s i n d i n den k l e i n e r e n I n d u s t r i e b e t r i e 
ben zwar auch nur i n einem B r u c h t e i l der Fälle, aber doch im 
S c h n i t t weit häufiger a l s im Handwerk vorzufinden. Wo s i e a l l e r 
dings vorhanden s i n d , dürften s i e s i c h a l s Adressaten von Maß
nahmen der Information über Möglichkeiten von Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen anbieten. 
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Im Handwerk dagegen i s t d i e B e t r i e b s r a t s q u o t e noch v i e l g e r i n g e r . 
A l l e r d i n g s s i n d d i e Arbeitnehmer im Handwerk,anders a l s i n der 
Indus t r i e . a u c h i n den Kammern v e r t r e t e n , befinden s i c h dort aber 
i n e i n e r M i n d e r h e i t e n p o s i t i o n (Drittelparität). Trotzdem wären 
diese E i n r i c h t u n g e n , gerade w e i l s i e beide S e i t e n einschließen, 
e i n Medium, das, geeignete Förderinstrumente v o r a u s g e s e t z t , 
systematisch genutzt werden könnte, um Arbeitgeber und auch Ar
beitskräfte für gemeinsam getragene Humanisierungsmaßnahmen zu 
m o b i l i s i e r e n . 

Daneben s i n d natürlich - und n i c h t nur unsere Erfahrungen z e i 
gen, daß h i e r z.T. e r h e b l i c h e D e f i z i t e bestehen - a l l e Möglich
k e i t e n zu nutzen, um die Durchsetzung der normativen Standards 
b e i den Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dies bedeutet - ange
s i c h t s der F u n k t i o n s d e f i z i t e des i n n e r b e t r i e b l i c h e n Arbeitsschutzsystems i n K l e i n b e t r i e b e n ( s o f e r n überhaupt vorhanden) -
i n e r s t e r L i n i e , d i e Wirksamkeit der überbetrieblichen Instanzen 
des A r b e i t s s c h u t z e s , a l s o von Gewerbeaufsicht und U n f a l l v e r s i 
cherungsträgern, zu erhöhen. Durch eine entsprechende Aufstockung 
der s a c h l i c h e n und p e r s o n e l l e n Kapazitäten könnte eine I n t e n s i 
vierung und E f f e k t i v i e r u n g der R e v i s i o n s - und Beratungstätigkeit 
i n K l e i n b e t r i e b e n e r r e i c h t werden. Besonders v o r d r i n g l i c h e r 
s c h e i n t uns i n diesem Zusammenhang auch, die vom A r b e i t s s i c h e r -
h e i t s g e s e t z im P r i n z i p vorgesehene Einbeziehung auch der K l e i n s t 
b e t r i e b e i n das a r b e i t s m e d i z i n i s c h e Betreuungssystem voranzu
t r e i b e n . 

Bestätigt s i c h e i n e r s e i t s a l s o d i e Notwendigkeit, schon vorhande
ne Förderungsinstrumente w e i t e r z u e n t w i c k e l n und auf k l e i n b e t r i e b 
l i c h e Problemlagen zuzuschneiden, so zeigen s i c h u.E. auch e i n i g e 
neue, b i s h e r eher vernachlässigte Anknüpfungspunkte für eine Hu-

1) Es g i b t h i e r natürlich e r h e b l i c h e Unterschiede, z.B. i s t der 
A n t e i l der betriebsratsfähigen Betriebe mit B e t r i e b s r a t im 
Metallhandwerk r e g i o n a l o f t sehr hoch, a l l e r d i n g s k o n z e n t r i e 
ren s i c h Betriebsräte off e n b a r doch eher i n den größeren Be
t r i e b e n . So g i b t es insgesamt i n 1.755 Betrieben des M e t a l l 
handwerks, die insgesamt 155.100 Arbeitnehmer beschäftigen, 
Betriebsräte, d.h. die d u r c h s c h n i t t l i c h e Betriebsgröße der Me
tal l h a n d w e r k s b e t r i e b e mit B e t r i e b s r a t l i e g t b e i f a s t 90 
Beschäftigten ( v g l . dazu H a n d e l s b l a t t vom 4./5.10.85, S.7). 

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



m a n i s i e r u n g s p o l i t i k i n K l e i n b e t r i e b e n . Wir können im folgenden 
h i e r z u nur e i n i g e sehr vorläufige und keineswegs "flächendecken-

1) 
de" Hinweise l i e f e r n . 

Eine immer wieder genannte und i n bezug auf eine V i e l z a h l von 
Belastungsaspekten bedeutsame R e s t r i k t i o n für Maßnahmen zur Ver
besserung der Arbeitsbedingungen insbesondere i n K l e i n s t b e t r i e b e n 
s i n d die räumlichen Gegebenheiten v i e l e r d i e s e r B e t r i e b e . E i n 
Großteil der Betriebe (insbesondere aus dem Nahrungsmittelhand
werk, aber auch aus dem Tischlerhandwerk) b e f i n d e t s i c h aufgrund 
der e r f o r d e r l i c h e n Nähe zum Verbraucher i n Wohngegenden und a r 
b e i t e t o f t schon s e i t Generationen i n denselben Räumlichkeiten, 
die heutigen Anforderungen an die A r b e i t s s i c h e r h e i t (z.B. Beleuchtung, Lüftung, K l i m a t i s i e r u n g , Mindesthöhen) n i c h t mehr entspr e 
chen und o f t auch die I n s t a l l a t i o n neuer, a r b e i t s e r l e i c h t e r n d e r 
Fertigungsmaschinen erschweren. Häufig i s t eine Modernisierung 
i n e r s t e r L i n i e e i n f i n a n z i e l l e s Problem, das durch entsprechen
de Zuschüsse gemildert werden könnte. Aber s e l b s t wenn die Kostenfrage gelöst werden kann, t r e t e n häufig weitere Hindernisse auf. 
Eine s i n n v o l l e Lösung i s t o f t am b i s h e r i g e n Standort n i c h t mach
bar. Dabei f i n d e t s i c h sowohl der F a l l , daß die räumlichen Be
dingungen e i n f a c h n i c h t geschaffen werden können, a l s auch die 
V a r i a n t e , daß das p r i n z i p i e l l möglich wäre, dem jedoch Hinder
n i s s e anderer A r t (z.B. städtebauliche V o r s c h r i f t e n , aber auch 
befürchtete Verschlechterungen für die Anwohner der Umgebung) 
entgegenstehen. 

Erweisen s i c h d i e Probleme a l s n i c h t lösbar, s t e h t i n beiden Fäl
l e n a l s A l t e r n a t i v e nur e i n Umzug des Betriebes an einen neuen 
Standort zur Verfügung. Unter Humanisierungsgesichtspunkten kann 
e i n s o l c h e r Umzug eine s i n n v o l l e Lösung d a r s t e l l e n , da mit der 
E r s t e l l u n g des neuen Betriebsgebäudes den Belangen, die mit den 
Arbeitsbedingungen zusammenhängen, von vornherein Rechnung ge
tragen werden kann, damit t e n d e n z i e l l d i e Arbeitsbedingungen ver-

1) E i n i g e - auf die j e w e i l i g e S i t u a t i o n bezogene - Hinweise auf 
solche Anknüpfungspunkte finde n s i c h i n den Bra n c h e n t e i l e n . 
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b e s s e r t werden können. F r e i l i c h i s t anzunehmen, daß d i e ent
sprechenden P o t e n t i a l e n i c h t unbedingt "automatisch" v o l l ausge
schöpft werden, sondern daß durch, eine g e z i e l t e Förderung mit entsprechenden Vorgaben e r h e b l i c h e zusätzliche E f f e k t e e r z i e l t 
werden können. 

Aus der S i c h t der Betriebe kann a l l e r d i n g s e i n Umzug weg von 
einem kundennahen Standort o f t zu e i n e r existenzbedrohenden F r a 
ge werden. Gerade wiederum i n den Nahrungsmittel-Handwerken be
st e h t die Kundschaft k l e i n e r B e t r i e b e meist ausschließlich aus 
den Bewohnern der Umgebung. Eine Umsiedlung - i n Großstädten 
bedeutet das meist e i n Abwandern an die weit e n t f e r n t e P e r i p h e 
r i e - b r i n g t h i e r entweder mit s i c h , daß am neuen Standort e i n 
völlig neuer Kundenstamm e r s c h l o s s e n werden müßte, was meist 
daran s c h e i t e r t , daß es dort entweder keine ausreichende Kund
s c h a f t oder aber schon eingesessene K o l l e g e n - B e t r i e b e g i b t , oder 
d i e Ware muß von der neuen Produktions- zur a l t e n Verkaufsstätte 
t r a n s p o r t i e r t werden. Zum einen entstehen so zusätzliche Kosten, 
die einen T e i l der möglicherweise mit dem Umzug verbundenen 
Produktivitätsgewinne wieder aufzehren können. Zum anderen w i r d 
aber der " F r i s c h e - V o r t e i l " - e i n e r der entscheidenden Pluspunkte 
gegenüber der ansonsten überlegenen Konkurrenz durch Handels
k e t t e n und Supermärkte - i n Frage g e s t e l l t . Schließlich i s t zu 
erwarten, daß - wenn man schon a l l diese N a c h t e i l e auf s i c h 
nimmt - der B e t r i e b dann auch versuchen w i r d , die V o r t e i l e des 
Umzugs v o l l zu nutzen, d.h. g l e i c h z e i t i g expandieren w i r d 
(z.B. indem e r mehrere F i l i a l e n e i n r i c h t e t ) , um den e r f o r d e r l i 
chen Infrastrukturaufwand wie Fuhrpark, Abrechnungssysteme, 
zusätzliches Verkaufspersonal e t c . s c h n e l l zu a m o r t i s i e r e n . Ge-

1) Eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen kann i n s o f e r n 
a l l e r d i n g s a u f t r e t e n , a l s die neue Betriebsstätte für die 
Arbeitskräfte mit längeren Arbeitswegen verbunden s e i n kann, 
die immer a l s Erschwernis zu g e l t e n haben, im G r e n z f a l l sogar 
die W e i t e r a r b e i t im B e t r i e b unmöglich machen können. E i n ob
l i g a t o r i s c h e r früher A r b e i t s b e g i n n (wie z.B. b e i Bäckern) 
kann b e i Fehlen öffentlicher Verkehrsverbindungen zuweilen 
nahezu p r o h i b i t i v wirken. 
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l i n g t das, so kann s i c h daraus zum einen der E f f e k t ergeben, 
daß s i c h d i e Produktionsverfahren und damit die' A r beitsbedingun
gen t e n d e n z i e l l vom handwerklichen Stand entfernen und zum ande
r e n , -daß -w e i t e r h i n " k o n v e n t i o n e l l " arbeitenden Be t r i e b e n 
M a r k t a n t e i l e weggenommen werden. 

Vor diesem Hintergrund s c h e i n t es a l s o angebracht, i n den Fällen, 
i n denen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen nur "um den P r e i s " 
eines Betriebsumzugs möglich er s c h e i n e n , j e w e i l s im E i n z e l f a l l 
zu prüfen, ob n i c h t auch s i n n v o l l e Kompromißlösungen am b i s h e r i 
gen Standort möglich s i n d bzw. durch Förderung e r l e i c h e r t werden 
können. Dabei s c h e i n t es uns p e r s p e k t i v i s c h weniger s i n n v o l l , 
w e i t e r h i n -wie das nach Auskunft unserer Gesprächspartner heute 
durchaus i n solchen Fällen g e s c h i e h t , um solche Umzüge zu ver
meiden - s e i t e n s der A u f s i c h t s i n s t i t u t i o n e n b e i der Anwendung 
bestehender Anforderungen " e i n Auge zuzudrücken". Vielmehr wäre 
zu versuchen, das Problem'zu t h e m a t i s i e r e n und unter B e t e i l i g u n g 
a l l e r Betroffenen nach e i n e r Lösung zu suchen, d i e a l l e r d i n g s 
meist e i n gewisses Maß an "Flexibilität" voraussetzen dürfte. 

Eine w e i t e r e Ursache für das Fortbestehen verbesserungswürdiger 
Arbeitsbedingungen i n K l e i n b e t r i e b e n l i e g t i n der o f t sehr langen 

1) 
Nutzungsdauer der ein g e s e t z t e n Maschinen und Apparatur , durch 
die eine Umsetzung a r b e i t s e r l e i c h t e r n d e r Technologien z e i t l i c h 
außerordentlich verzögert w i r d . 
Daß solche Geräte i n K l e i n b e t r i e b e n häufig noch im E i n s a t z s i n d , 
obwohl es unter den Aspekten wie Lärm und Geruchsbelästigung, 
U n f a l l s i c h e r h e i t , körperliche Beanspruchung b e i der Bedienung 
usw. längst e r h e b l i c h bessere, auch k l e i n b e t r i e b s g e e i g n e t e r e 
Ausrüstungen g i b t , hat s i c h e r verschiedene Ursachen. Einmal i s t 
i n Handwerksbetrieben die Abnutzung der ei n g e s e t z t e n Maschinen 
schon deswegen g e r i n g ( e r ) , da s i e häufig nur wenige Stunden am 

1) Vor a l l e m i s t dabei wiederum an die Nahrungsmittelbereiche, 
aber auch an das Tischlerhandwerk zu denken. Im Maschinen- und 
zum T e i l auch im Stahlbau sowie ganz ausgeprägt im Kfz-Hand
werk g i b t es solche "Innovationshemmnisse" offenbar n i c h t oder 
nur i n sehr geringem Umfang. 
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Tag a u s g e l a s t e t werden. Zum anderen hat s i c h i n e i n i g e n " k l a s s i 
schen" Handwerken i n den l e t z t e n Jahrzehnten d i e Pr o d u k t i o n s t e c h -
n i k nur verhältnismäßig langsam verändert. Das Gros der einge
s e t z t e n Maschinen i s t i n der heutigen oder e i n e r sehr ähnlichen 
Form e b e n f a l l s s e i t langem im E i n s a t z . Soweit neue Geräte und 
Ausrüstungen auf den Markt kamen und s i c h auch du r c h s e t z t e n , 
t r e t e n s i e meist n i c h t an die S t e l l e der a l t e n , sondern kommen 
h i n z u , d.h. s i e machen die a l t e n keineswegs e n t b e h r l i c h (etwa 
Gärunterbrecher, Brötchenstraßen, G e f r i e r e i n r i c h t u n g e n , bestimmte 
Spezialmaschinen für T i s c h l e r usw.). Wegen i h r e r einfachen Kon
s t r u k t i o n und s o l i d e n Bauweise l a s s e n v i e l e t r a d i t i o n e l l e Maschi
nen auch nach jahrzehntelangem Gebrauch keine wesentliche Be
einträchtigung der Funktionsfähigkeit erkennen (z.B. C u t t e r usw.), 
so daß von daher k e i n Druck auf eine Erneuerung e n t s t e h t . 

S e l b s t wenn neue Maschinen nachgewiesenermaßen wesentliche Produktivitätsgewinne bringen - was b e k a n n t l i c h immer e r s t f e s t 
s t e h t , wenn s i e e b e n f a l l s Jahre und Jahrzehnte weitestgehend stö
r u n g s f r e i gelaufen s i n d -, i s t die Schwelle, an der s i e tatsäch
l i c h r e n t a b e l werden (und das wäre die e i g e n t l i c h e D i f f u s i o n s v o r 
aussetzung), im K l e i n b e t r i e b i n der Regel sehr v i e l höher a l s i n 
größeren Unternehmen. Während größere Be t r i e b e i h r e z e n t r a l e n Ag
gregate meist während des gesamten A r b e i t s t a g e s im B e t r i e b haben, 
d.h. j e nach Schichtsystem zwischen acht und vierundzwanzig Stun
den, a r b e i t e n K l e i n b e t r i e b e i n a l l e r Regel nur i n e i n e r S c h i c ht 
und nutzen - das g i l t besonders ausgeprägt wiederum für das Handwerk 
- die Maschinen o f t nur B r u c h t e i l e des A r b e i t s t a g e s . Auch sehr 
k l e i n e Betriebe benötigen die gesamte P a l e t t e der üblichen Ma
sch i n e n , die L a u f z e i t e n pro Tag betragen h i e r o f t nur wenige Mi
nuten . 

Daraus f o l g t aber auch, daß die Amortisationszeiträume für pro
d u k t i v e r e Maschinen ( s i e s i n d weitgehend l i n e a r eine Funktion 
der Nutzungszeiten) e i n V i e l f a c h e s des b e i größeren Betrieben 
Üblichen betragen bzw. umgekehrt, daß die Anschaffung des neuen 
Gerätes eben nur a t t r a k t i v w i r d , wenn außerordentliche P r o d u k t i 
vitätssprünge zu erwarten s i n d . Weiter s p i e l t h i e r natürlich noch 
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der Aspekt eine w i c h t i g e R o l l e , daß die meisten Handwerksbetrie
be keineswegs v o l l a u sgelastete maschinelle P r o d u k t i o n s k a p a z i 
täten haben und von daher kapazitätssteigernde E f f e k t e wenig 
a t t r a k t i v s i n d . Auf der anderen S e i t e i s t b e i den geringen Be
schäftigtenzahlen und den n i e d r i g e n täglichen E i n s a t z z e i t e n auch 
nur i n den s e l t e n s t e n Fällen zu erwarten, daß durch den E i n s a t z 
neuer Maschinen tatsächlich Arbeitskräfte eingespart werden kön
nen. Hinzu kommt, daß die f i n a n z i e l l e Lage v i e l e r K l e i n b e t r i e b e 
sehr angespannt i s t , man o f t Probleme h a t , die Abschreibungen 
des e i n g e s e t z t e n K a p i t a l s zu e r w i r t s c h a f t e n und daher i n v i e l e n 
Fällen s e l b s t für notwendig gehaltene I n v e s t i t i o n e n wegen der 
schlechten E i g e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g und der geringen B e r e i t s c h a f t 
(bzw. Möglichkeit) zur Verschuldung n i c h t s t a t t f i n d e n . 

Auf diesem Hintergrund s c h e i n t es durchaus erwähnenswert, mit 
dem Z i e l der Verbesserung von Arbeitsbedingungen i n K l e i n b e t r i e 
ben auch den Kauf "menschengerechter Ausrüstungen" zu fördern 
und n i c h t nur i h r e Entwicklung b i s zur M a r k t r e i f e , da h i e r - wie 
w i r zu zeigen versuchten - d i e Voraussetzungen für einen mehr 
oder weniger umgehenden und vollständigen Diffusionsprozeß eben 

1) 
n i c h t gegeben s i n d . 

Eine Möglichkeit, aus den R e s t r i k t i o n e n , d i e dem E i n s a t z moderner 
Maschinen durch kurze Nutzungsdauer und schl e c h t e K a p i t a l a u s s t a t 
tung entgegenstehen ebenso herauszukommen, wie aus der Schwie
r i g k e i t , insgesamt zeitgemäße Betriebsstätten zu s c h a f f e n , könn
te man auch i n der R e a l i s i e r u n g eines Modells "ko o p e r a t i v e r Pro-
duktionsstätten" sehen, wie es uns von einem unserer Gesprächs
partner s k i z z i e r t wurde. Dabei w i r d davon ausgegangen, daß ein 
Zusammenschluß selbständiger Handwerksmeister, die w e i t e r h i n i h r 

1) E i n Ansatzpunkt s i n d natürlich auch entsprechende V o r s c h r i f t e n 
- etwa s e i t e n s der Berufsgenossenschaften. Zum B e i s p i e l i s t 
zur Verminderung der Staubbildung ( " M e h l s t a u b a l l e r g i e " ) s e i t 
1.6.1983 vorgeschrieben, daß nur noch Knetmaschinen mit ent
sprechenden Abdeckungen v e r k a u f t werden dürfen. Eine Anordnung 
zur Nachrüstung ( d i e b e i S p i r a l k n e t e r n ohne großen technischen 
Aufwand möglich i s t ) i s t dagegen n i c h t ergangen. Angesichts 
der langen Nutzungsdauer i s t daher damit zu rechnen, daß noch 
für einen sehr großen Zeitraum nichtabgedeckte Maschinen i n 
erheblichem Umfang weiterverwendet werden. 
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eigenes Ladengeschäft b e t r e i b e n , zur E r r i c h t u n g e i n e r gemeinsamen 
P r o d u k t i o n s w e r k s t a t t , i n der j e d e r i n eigener Verantwortung und 
mit eigenen Arbeitskräften seine . P r o d u k t e " h e r s t e l l t , eine Chan
ce b i e t e n könnte, mit modernen Ausrüstungen zu P r e i s e n Qualitäts
produkte h e r z u s t e l l e n , d i e auch i n der heutigen Konkurrenzsitua
t i o n eine r e a l i s t i s c h e Überlebenschance gegenüber der (über-)mäch-
t i g e n Konkurrenz erwarten ließen. G l e i c h z e i t i g w i r d - und e i n i g e s 
s p r i c h t dafür, daß diese Einschätzung n i c h t u n r e a l i s t i s c h i s t -
das Modell jedoch für weitgehend illusionär ge h a l t e n , w e i l mit 
den eingefahrenen V o r s t e l l u n g e n der M e i s t e r k o l l e g e n der Gedanke 
n i c h t vereinbar s e i , s i c h mit dem unmittelbaren Konkurrenten zu 
ar r a n g i e r e n . Dennoch i s t zu f r a g e n , ob es n i c h t doch eine Chance 
für solche Ideen gäbe, wenn dafür ausgearbeitete Konzeptionen vor
g e l e g t und Beratung, v i e l l e i c h t auch m a t e r i e l l e Unterstützung, 
gewährt würaerr-. " 

Zu diesen und den anderen Punkten wären natürlich noch w e s e n t l i c h 
weitergehende K o n k r e t i s i e r u n g e n zu l e i s t e n . Dafür dürfte es j e 
doch unumgänglich s e i n , s i c h j e w e i l s sehr v i e l d e t a i l l i e r t e r mit 
der s p e z i f i s c h e n S i t u a t i o n i n bestimmten Bet r i e b e n oder T e i l b r a n 
chen zu befassen, a l s das im Rahmen d i e s e r bereichsübergreifenden 
e x p l o r a t i v e n Studie möglich war. A l l e r d i n g s konnte es - ange
s i c h t s der Heterogenität des Gegenstandsbereichs - auch k e i n Z i e l 
des P r o j e k t s s e i n , s o f o r t umsetzbare Patentrezepte zu l i e f e r n , 
sondern a l l e n f a l l s Richtungen zu bezeichnen, i n die w e i t e r vorge
drungen werden s o l l t e . 
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D. B e t r i e b s t y p e n , Wettbewerbsstrategien und Handlungssituationen 
im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor 

Vorbemerkung 

Schon der im Rahmen dieses Forschungsprojekts präsentierte, not
wendigerweise begrenzte Überblick über c h a r a k t e r i s t i s c h e A r b e i t s 
kräfteprobleme im K l e i n b e t r i e b hat sehr d e u t l i c h gemacht, welche 
V i e l f a l t sehr heterogener S i t u a t i o n e n , bezogen auf A r b e i t s b e d i n 
gungen, die Empirie im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor - s e l b s t dann, 
wenn s i e s i c h auf wenige ausgewählte Branchen beschränkt - vor-r 
f i n d e t . Eine v o r d r i n g l i c h e Aufgabe der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Befassung mit Arbeitsbedingungen i n K l e i n b e t r i e b e n und eine Vor
aussetzung für die Entwicklung geeigneter Humanisierungslösungen 
l i e g t dementsprechend i n der S t r u k t u r i e r u n g des Problemfelds mit 
dem - f r e i l i c h l a n g f r i s t i g e n - Z i e l , zu e i n e r Typologie des 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektors zu gelangen. Schon b e i der K o n z i p i e 
rung des Forschungsvorhabens wurde es daher a l s eine w i c h t i g e 
Aufgabe - neben der Verbesserung des Informationsstands über den 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h - d e f i n i e r t , " e i n i g e t y p i s c h e K o n s t e l 
l a t i o n e n von b e t r i e b l i c h e n Merkmalen und Rahmenbedingungen her
aus z u a r b e i t e n , für die rele v a n t e Arbeitskräfteprobleme charakte
r i s t i s c h s i n d , und nach den Voraussetzungen schon v o r f i n d l i c h e r 
oder r e a l i s i e r b a r e r Lösungsmuster zur "Verbesserung der A r b e i t s 
bedingungen" zu fragen" (ISF ( P r o j e k t v o r s c h l a g ) 19 82, S. 11). 

Ausgangspunkt der A r b e i t an e i n e r Typologie s o l l t e n dabei mehrere 
im Zuge der P r o j e k t k o n z i p i e r u n g e n t w i c k e l t e " i d e a l t y p i s c h e k l e i n -
b e t r i e b l i c h e K o n s t e l l a t i o n e n " - s e i n , "... d i e den Zusammenhang 
zwischen Betriebsmerkmalen, Arbeitskräfteproblemen und humanisie-
rungsrelevanten Lösungen aufzeigen" "(ebd., S. 13). Im Laufe der 
P r o j e k t a r b e i t e n s o l l t e n dann weitere Merkmale e i n e r d i f f e r e n z i e r 
t e r e n T y p o l o g i s i e r u n g herausgearbeitet werden, wobei b e r e i t s da
mals davon ausgegangen wurde, daß damit keineswegs "eine v o l l 
ständige Erfassung der Gesamtheit der für den k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Sektor c h a r a k t e r i s t i s c h e n H a ndlungskonstellationen angestrebt 
werden kann " (ebd.,S. 18). 
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Im folgenden s o l l e n d i e e i n z e l n e n E n t w i c k l u n g s s c h r i t t e der - noch 
k e i n e s f a l l s als abgeschlossen zu betrachtenden - A r b e i t e n an einem 
Typologisierungskonzept d a r g e s t e l l t werden. Zunächst wird noch 
einmal die ursprüngliche T y p o l o g i s i e r u n g s v a r i a n t e dokumentiert, 
die j a gewissermaßen den k o n z e p t u e l l e n Ausgangspunkt unserer 
empirischen A r b e i t e n b i l d e t e . Im zweiten T e i l des K a p i t e l s s o l l e n 
die empirischen R e s u l t a t e der Untersuchung mit diesem Ursprünglichen Typologisierungsversuch k o n f r o n t i e r t und versucht werden, 
dessen Anwendbarkeit, aber auch seine Begrenzungen,zu verdeut
l i c h e n . 

In einem d r i t t e n A b s c h n i t t werden dann - i n a l l e r Vorläufigkeit -
Überlegungen a n g e s t e l l t , wie d i e d e u t l i c h gewordenen Unzulänglich
k e i t e n eines Ansatzes t e n d e n z i e l l überwunden werden können, der 
die außerordentliche Komplexität von k l e i n b e t r i e b l i c h e n Problemla
gen und Arbeitsbedingungen über eine T y p i s i e r u n g des v o r g e s t e l l t e n 
Z u s c h n i t t s r e d u z i e r e n w o l l t e . Dabei handelt es s i c h um e r s t e 
Ansätze eines S t r u k t u r i e r u n g s k o n z e p t s , das a n s t r e b t , den be
sonderen k l e i n b e t r i e b l i c h e n Handlungsbedingungen i n möglichst 
systematischer Weise Rechnung zu tragen. Im Unterschied zum Be
tr i e b s t y p e n a n s a t z ursprünglicher Prägung s i n d diese Überlegungen 
aber n i c h t als k o n z e p t u e l l e r Hintergrund b e r e i t s i n d i e Unter
suchung eingegangen, sondern eines i h r e r R e s u l t a t e . Das bedeutet 
a l l e r d i n g s auch, daß s i e n i c h t i n systematischer Weise i n d i e 
I n t e r p r e t a t i o n e n und Schlußfolgerungen dieses B e r i c h t s eingehen 
konnten. Eine weitere Ausarbeitung des Konzepts und seine Um
setzung b e i der empirischen Bearbeitung von Fr a g e s t e l l u n g e n zur 
Problematik der Arbeitsbedingungen i n K l e i n b e t r i e b e n wäre im 
Kontext w e i t e r e r Forschungen anzugehen. 

I . Das ursprüngliche Typologisierungskonzept: " k l e i n b e t r i e b l i c h e 
K o n s t e l l a t i o n e n " 

Unsere Überlegungen für e i n Typologisierungskonzept im P r o j e k t v o r 
schlag von 19 8 2 gingen von v i e r u n t e r s c h i e d l i c h e n k l e i n b e t r i e b l i 
chen S i t u a t i o n e n - aus, d i e j e einen Betriebstyp, repräsentieren. 

"Ein e r s t e r Typ wäre der wettbewerbsstarke, innovationsfähige 
K l e i n b e t r i e b , der s i c h - insbesondere aufgrund eines h o c h q u a l i -
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f i z i e r t e n Arbeitskräftebestands - s c h n e l l an wechselnde bzw. neu
a r t i g e Absatzentwicklungen und Marktanforderungen anpassen kann. 

Ebenso e r f o l g r e i c h wie auf dem Absatzmarkt t r i t t der B e t r i e b auf 
" b e r u f s f a c h l i c h e n Teilarbeitsmärkten" auf. Es g e l i n g t ihm, s i c h 
eine zureichende Versorgung mit q u a l i f i z i e r t e n Kräften zu sichern.. 
Die b e t r i e b s i n t e r n e A r b e i t s t e i l u n g k o r r e s p o n d i e r t eng mit über
b e t r i e b l i c h e n üblichen Berufsgruppen, d i e Ar b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n 
s i n d r e l a t i v komplex und b i e t e n von daher wie auch aufgrund des 
großen Innovationsvermögens den Beschäftigten e i n hohes Maß an 
Handlungsspielraum. Umgekehrt können von den Arbeitskräften großes 
Leistungsvermögen und ausgeprägte L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t erwartet 
werden. 

B e i diesem B e t r i e b s t y p kann i n der Regel mit r e l a t i v günstigen 
Arbeitsbedingungen gerechnet werden, d i e mehr oder weniger s t a r k 
an d i e b r e i t e F a c h q u a l i f i k a t i o n der Arbeitskräfte und das damit 
korrespondierende A r b e i t s p l a t z p r o f i l geknüpft s i n d . Das l a t e n t e 
b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfteproblem l i e g t d a r i n , d i e Verfügung über 
q u a l i f i z i e r t e und f l e x i b l e Arbeitskräfte auf Dauer zu s i c h e r n . 
Systematische und permanente Q u a l i f i z i e r u n g wird dem B e t r i e b n i c h t . 
z u l e t z t deshalb nahegelegt, w e i l er b e i e i n e r Verschlechterung 
der A r b e i t s - und Beschäftigungsbedingungen damit rechnen muß, daß 
q u a l i f i z i e r t e Kräfte ohne große R i s i k e n oder V e r l u s t e abwandern 
können und i n der Regel auch werden. Das Problem der Arbeitskräfte 
l i e g t d a r i n , arbeitsmarktgängige und z e r t i f i z i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n 
zu erwerben. In solchen Betrieben i s t d i e Voraussetzung für w e i t e r 
gehende Maßnahmen mit ökonomischen und humanisierenden E f f e k t e n 
gegeben. 

Bei einem zweiten Typ s i n d d i e Produktmarkt- und Produktionsbe
dingungen ähnlich wie beim er s t e n Typ, aber es g e l i n g t n i c h t i n 
ausreichendem Umfang, Fachkräfte auszubilden bzw. zu r e k r u t i e r e n 
und zu h a l t e n , so daß der für den ers t e n Typ c h a r a k t e r i s t i s c h e 
Verstärkerzirkel "hohe Q u a l i f i k a t i o n - auf Q u a l i f i k a t i o n b a s i e r e n 
de A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g - hohes Produktivitätsniveau - günstige 
Arbeitsbedingungen" durchbrochen w i r d . Entsprechend würden s i c h 

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



auch b e t r i e b l i c h e Flexibilität und I n n o v a t i o n s k r a f t vermindern, 
wenn der B e t r i e b mit weniger q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s 
kräften auskommen müßte. Das Unvermögen des B e t r i e b s zu e i n e r aus
reichenden Versorgung mit q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften kann un
t e r s c h i e d l i c h e Ursachen haben, wobei h i e r vor a l l e m d i e j e n i g e n 
von I n t e r e s s e s i n d , d i e auf b e t r i e b l i c h e Arbeitsbedingungen im 
engeren Sinne oder ungenügende E i n r i c h t u n g e n oder F i n a n z i e r u n g s 
möglichkeiten der b e r u f l i c h e n E r s t a u s b i l d u n g bzw. Wei t e r b i l d u n g 
(oder auf zu geringe "Abwerbe-Potentiale") zurückzuführen s i n d . 

E i n humanisierungsbezogener Lösungsansatz für Probleme des zwei
ten Typs läge z.B. b e i e i n e r entsprechenden Verbesserung der be
t r i e b l i c h e n oder auch überbetrieblichen A u s b i l d u n g s s i t u a t i o n , im 
Int e r e s s e des B e t r i e b s wie der Arbeitskräfte; Folgewirkungen für 
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen s i n d denkbar. 

Besonders w i c h t i g wäre der Nachweis e i n e r auch q u a n t i t a t i v e n Be
deutung von K l e i n b e t r i e b e n der beiden genannten oder verwandten 
Typen n i c h t z u l e t z t auch deshalb, w e i l damit Möglichkeiten zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen mit r e l a t i v komplexen Q u a l i f i k a t i o n s 
anforderungen und p o s i t i v e n Arbeitsbedingungen s i c h t b a r würden. 
Zur Nutzung d i e s e r P o t e n t i a l e wäre d i e Ausweitung der Ver m i t t l u n g 
von Q u a l i f i k a t i o n e n eines Typs e r f o r d e r l i c h , von dessen w e i t e r e r 
Verbreitung (d.h. der Ausdehnung des f a c h l i c h e n T e i l a r b e i t s m a r k t s ) 
s i c h auch insgesamt eine Verbesserung der - d e r z e i t durch Ab
schottungen verschiedener A r t s t a r k eingeschränkten - Funktions
fähigkeit des Arbeitsmarkts erwarten ließe ( L u t z , Sengenberger. 
1974). 

E i n d r i t t e r Typus wäre dadurch c h a r a k t e r i s i e r t , daß es im Be
r e i c h der Arbeitsbedingungen eine weitgehend mit bestimmten Ar
be i t s p r o z e s s e n i n i n d u s t r i e l l e n Großbetrieben v e r g l e i c h b a r e 
S i t u a t i o n g i b t (wie etwa das Dominieren von r e p e t i t i v e n und mono
tonen T e i l a r b e i t e n , s t a r k e physische Beanspruchungen durch d i e 
A r b e i t oder negative Umgebungseinflüsse), daß aber im Unterschied 
zum Großbetrieb daraus k e i n u n m i ttelbares Arbeitskräfteproblem, 
für den B e t r i e b und daher auch k e i n Druck zu e i n e r Humanisierungs-
lösung erwächst. 

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



Die Gründe dafür, daß es h i e r e i n Arbeitskräfteproblem nur i n 
e i n e r P e r s p e k t i v e , nämlich i n der der Arbeitskräfte s e l b e r , n i c h t 
aber im Sinne eines b e t r i e b l i c h e n Problems, g i b t , können v i e l 
fältiger A r t s e i n . In Frage kommen z.B. primär eine ausreichende 
Versorgungslage auf dem (re g i o n a l e n ) A r b e i t s m a r k t , eine fehlende 
oder i n e f f e k t i v e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g der Arbeitnehmer (daß dies 
i n K l e i n b e t r i e b e n r e l a t i v häufig der F a l l i s t , legen d i e Zahlen 
über d i e Verbreitung von Betriebsräten und einschlägige Unter
suchungen nahe), fehlende Anwendung, Ein h a l t u n g bzw. öffentliche 
Durchsetzung von r e c h t l i c h e n S c h u t z v o r s c h r i f t e n , mangelnde öko
nomische Spielräume für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 
aber auch unzureichende p e r s o n e l l e Kompetenz und s a c h l i c h e 
Ressourcen b e i der Betriebsführung, d i e für Humanisierungsmaß-
nahmen e r f o r d e r l i c h wären. 

Es handelt s i c h h i e r , von den Arbeitskräfteproblemen her gesehen, 
um eher " k l a s s i s c h e " Humanisierungsbereiche. Der wesentliche Un
t e r s c h i e d gegenüber Großbetrieben, d i e diese Aufgaben wenigstens 
z.T. schon meist gelöst haben, a l l e r d i n g s l i e g t d a r i n , daß s i c h 
d ie p e r s o n e l l e n und m a t e r i e l l e n Humanisierungsbedingungen, vor 
allem d i e Wahrnehmung, Durchsetzung und Implementation von Hu
manisierungsmaßnahmen , h i e r sehr v i e l ungünstiger d a r s t e l l e n . 

Entsprechend müßte der Hauptansatzpunkt e i n e r öffentlichen H i l f e 
s t e l l u n g gewählt werden: Je nach den besonderen i n s t i t u t i o n e l l e n 
D e f i z i t e n müßten b e i s p i e l s w e i s e I n formations- und B e r a t u n g s l e i s t u n 
gen, f i n a n z i e l l e Unterstützung oder auch eine Verbesserung der 
öffentlich gesetzten Vorgaben i n Betracht gezogen werden. 

Für einen v i e r t e n Typ von K l e i n b e t r i e b e n wären besonders negative 
Arbeitsbedingungen c h a r a k t e r i s t i s c h , wie s i e i n größeren Be
t r i e b e n im R e g e l f a l l e n i c h t mehr oder n i c h t i n dem Ausmaß ( e v t l . 
noch i n T e i l b e r e i c h e n wie Gußputzereien, L a c k i e r e r e i e n u.a.) auf
t r e t e n . Die Gründe hierfür s i n d i n e i n e r Kumulierung von un
günstigen Voraussetzungen für d i e humane Gestaltung der A r b e i t s 
s i t u a t i o n zu suchen. H i e r z u gehören b e i s p i e l s w e i s e besondere Ge
gebenheiten auf dem Absatz- oder Beschaffungsmarkt (Stoßgeschäfte, 
starke s a i s o n a l e Abhängigkeit5wie bei der Verarbeitung von Früchten 
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oder Gemüsen bzw. bestimmten Süßwaren - etwa Oster- oder Weih
nachtsgeschäft - ; s t a r k e Konjunkturabhängigkeit,wie z.B. b e i ve r 
schiedenen S p o r t a r t i k e l n oder Spielwaren) oder eine besondere 
w i r t s c h a f t l i c h e Abhängigkeit der B e t r i e b e von anderen W i r t 
s c h a f t s s u b j e k t e n . B e i s p i e l h a f t für l e t z t e r e s wäre e i n wenig diversifizierter Z u l i e f e r b e t r i e b , der i n weitreichende w i r t s c h a f t l i c h e 
wenn n i c h t r e c h t l i c h e Abhängigkeit von einem oder wenigen Ab
nehmern geraten i s t . 

Obschon auch für diese P r o b l e m s i t u a t i o n k o n v e n t i o n e l l e Lösungs
wege zu e i n e r Verbesserung der Arbeitsbedingungen - etwa ver
b e s s e r t e r A r b e i t s s c h u t z , verbesserte A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n u.s.f. 
- zumindest a l s Teillösungen i n Frage kommen, müssen angesichts 
der s t r u k t u r e l l s c h l e c h t e r e n A u s g a n g s s i t u a t i o n h i e r auch un
k o n v e n t i o n e l l e , neuartige und umfassende Problemlösungen i n s Auge 
gefaßt werden, d i e über den b i s h e r i g e n Rahmen der Humanisierungs-
p o l i t i k h i n a u s r e i c h e n und die Verbesserung der grundsätzlichen 
w i r t s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen mittelständischer Unternehmen 
berühren. 

Im H i n b l i c k auf eine humanere Gestaltung der A r b e i t s w e l t l i e g t 
o f f e n s i c h t l i c h b e i diesem Typus der größte Innovations- und 
Handlungsbedarf. G l e i c h z e i t i g s i n d h i e r aber auch naturgemäß d i e 
Voraussetzungen für d i e Entwicklung p r a k t i k a b l e r Umsetzungs
s t r a t e g i e n noch sehr v i e l weniger gegeben a l s i n den anderen 
s k i z z i e r t e n Typen. H i e r g i l t daher i n besonders ausgeprägter 
Weise, daß es zunächst um eine möglichst w e i t g r e i f e n d e Erfassung 
w i c h t i g e r Arbeitskräfteprobleme und der s i e verursachenden Be
dingungen geht, ehe - i n einem oder mehreren weiteren S c h r i t t e n -
dann gangbare Lösungswege gefunden werden können" (ISF ( P r o j e k t 
vorschlag) 1982, S. 13-17). 
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I I . Ausgangskonzeption und empirische Ergebnisse 

Eine e r s t e K o n f r o n t a t i o n der Ergebnisse unserer empirischen Ar
b e i t e n mit der Ausgangstypologie b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n e n führte 
zu folgenden R e s u l t a t e n : 

Der Typ I , der Wettbewerbsstarke, innovationsfähige K l e i n b e t r i e b , 
fand s i c h durchaus i n der Realität wieder. B e i s p i e l e waren etwa 
Handwerksbetriebe aus dem Nahrungsmittelbereich, die s i c h s t a r k 
b e i der Produktion e x q u i s i t e r Waren engagiert h a t t e n bzw. i n grö
ßerem Umfang d i v e r s i f i z i e r t h atten (z.B. Hereinnahme eines Café-
Bet r i e b s zur Backwarenherstellung oder Imbißabteilung bzw. P a r t y -
S e r v i c e b e i Metzgereibetrieben) ,oder B e t r i e b e des T i s c h l e r h a n d 
werks, die im q u a l i t a t i v hochwertigen und ho c h p r e i s i g e n p r i v a t e n 
und gewerblichen Innenausbau tätig waren. Zü nennen wären aber 
auch Stahlbaubetriebe mit breitem Produktprogramm, das s p e z i e l l e n 
Anforderungen genügt,oder s o l c h e , die umfassende Problemlösungen 
im Angebot haben. 

A l l e r d i n g s wäre d i e Beschreibung des Typs dahingehend zu m o d i f i 
z i e r e n , daß s i c h das " l a t e n t e Arbeitskräfteproblem des B e t r i e b s , 
die Verfügung über q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte", unter den gege
benen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt - zumindest auf absehbare 
Z e i t - kaum mehr a k t u a l i s i e r e n dürfte. S e l b s t b e i r e l a t i v e r Ver
knappung der Arbeitskräfte müssen die Be t r i e b e wegen der s e i t e i 
nigen Jahren ausgeprägten Überausbildung auf diesem F e l d kaum 
mehr mit Problemen i n einem i n der Vergangenheit e r l e b t e n Ausmaß 
rechnen. Das g i l t vor a l l e n Dingen für die Betriebe aus dem Hand
werk. Die Schwelle der A k t u a l i s i e r u n g des Verfügungsproblems 
dürfte m i t t l e r w e i l e aber i n den einbezogenen Bereichen insgesamt 
sehr hoch gerückt s e i n . Damit b l e i b t zwar r i c h t i g , daß i n diesen 
Betrieben an s i c h günstige Voraussetzungen für Maßnahmen mit hu
manisierenden E f f e k t e n v o r l i e g e n ; es s t e l l t s i c h aber d i e Frage, 
ob angesichts des Überangebots an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften 
e i n e x p l i z i t e s oder j e d e n f a l l s l e i c h t zu weckendes Int e r e s s e an 
Humanisierungsmaßnahmen auf der Beschäftigerseite w e i t e r h i n unter-
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s t e l l t bzw. dennoch erzeugt werden kann, das b e i Arbeitskräfte
knappheit s i c h e r l i c h - mindestens l a t e n t - vorhanden i s t . 

Eine w e i t e r e M o d i f i k a t i o n erwies s i c h e b e n f a l l s a l s angebracht: 
Wir fanden auch B e t r i e b e , d i e den E r f o l g s k r i t e r i e n (wettbewerbs
s t a r k , innovationsfähig usw.) des Typs durchaus entsprachen, ohne 
über einen hohen A n t e i l von auf b e r u f s f a c h l i c h e n Märkten r e k r u 
t i e r t e n Arbeitskräften zu verfügen. 

Ange t r o f f e n haben w i r sogar den F a l l , daß die Unmöglichkeit, ge
nügend Fa c h a r b e i t e r zu r e k r u t i e r e n , e i n e r f o l g r e i c h e s b e t r i e b l i 
ches Konzept der Pro d u k t i n n o v a t i o n und - d i v e r s i f i k a t i o n , gepaart 
mit e i n e r grundlegenden Umstrukturierung der P r o d u k t i o n , i n deren 
Gefolge es zu e r h e b l i c h e n Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 
kam, keineswegs v e r h i n d e r t h a t . Man könnte weitergehend sogar i n 
t e r p r e t i e r e n , daß gerade die NichtVerfügbarkeit von Fachar b e i t e r n 
den B e t r i e b zu einem unkonventionellen und i n n o v a t i v e n Konzept 
gezwungen h a t , das den großen M a r k t e r f o l g e r s t ermöglichte. Da 
b e r e i t s bescheidene Expansionsabsichten am Fachkräftemangel 
s c h e i t e r t e n , wurde e i n Pröduktionskonzept e n t w i c k e l t , das i n wei
ten Bereichen den E i n s a t z von Angelernten ermöglichte. Auf der 
anderen S e i t e ergaben s i c h daraus e r h e b l i c h e Produktivitätsstei
gerungen und q u a l i t a t i v e Verbesserungen beim Produkt, so daß der 
B e t r i e b aufgrund des außerordentlichen Mar k t e r f o l g s s e i n e Beleg
s c h a f t i n wenigen Jahren v e r v i e l f a c h e n konnte. Ohne den Fach
kräfteengpaß wäre der B e t r i e b zwar w a h r s c h e i n l i c h durchaus e i n 
e r f o l g r e i c h e r , aber wenig dynamischer und r e l a t i v k o n v e n t i o n e l l e r 
F a c h a r b e i t e r b e t r i e b geblieben. 

A l s C h a r a k t e r i s t i k u m des zweiten Typs wurde es angesehen, daß die 
Unfähigkeit, Fachkräfte auszubilden bzw. zu r e k r u t i e r e n , Ursache 
wie Folge der Unfähigkeit s e i , auf a t t r a k t i v e n Märkten a u f z u t r e 
ten und der Belegschaft günstige Arbeitsbedingungen zu b i e t e n . 
Z w e i f e l l o s war diese K o n s t e l l a t i o n i n der Vergangenheit minde
stens für v i e l e große und m i t t l e r e B e t r i e b e c h a r a k t e r i s t i s c h . Wir 
haben s i e dagegen b e i unseren Recherchen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Bereich so n i c h t vorgefunden. Angetroffen haben w i r e i n e r s e i t s 
eine Reihe von B e t r i e b e n , die bezüglich der S i t u a t i o n b e i den Ar
beitsbedingungen durchaus diesem Typ entsprechen, obwohl s i e 
über e i n e r h e b l i c h e s P o t e n t i a l an Fac h a r b e i t e r n verfügen (etwa i n 
der H o l z - und i n der F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e ) . Auf der anderen S e i 
te g i b t es den b e r e i t s c h a r a k t e r i s i e r t e n F a l l , daß e i n B e t r i e b 
t r o t z oder wegen n i c h t behebbaren Fachkräftemangels sehr e r f o l g 
r e i c h i s t - auch b e i der Verbesserung von Arbeitsbedingungen. 
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Daraus läßt s i c h z w e i e r l e i a b l e i t e n : Zum einen i s t die Verfügung 
über q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte zwar eine (meist) notwendige, 
keineswegs aber hinreichende Bedingung für das Entstehen eines 
e r f o l g r e i c h e n B e t r i e b s mit günstigen Arbeitsbedingungen. Zum an
deren w i r d aus diesen B e i s p i e l e n d e u t l i c h , daß die M a r k t s i t u a t i o n 
doch ganz entscheidend dafür i s t , ob solche b e t r i e b l i c h e n Chancen 
genutzt werden können. B e i massiven Überkapazitäten bzw. schrump
fenden Märkten und sinkender Massenkaufkraft s i n d "Qualitätsstra-
t e g i e n " auch b e i Verfügbarkeit geeigneter Kräfte sehr schwer 
implementierbar und können nur von einem B r u c h t e i l der b e t r o f f e 
nen Betriebe e r f o l g r e i c h p r a k t i z i e r t werden. Das bedeutet auch, 
daß die Humanisierungslösung i n diesem F a l l n i c h t - wie ursprüng
l i c h u n t e r s t e l l t - i n e r s t e r L i n i e i n der q u a n t i t a t i v e n und qua
l i t a t i v e n Verbesserung der Ausbildung zu sehen i s t . Angesichts 
der v e r s c h l e c h t e r t e n Arbeitsmarktläge und des hohen und wachsen
den Angebots an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften - mindestens i n den 
von uns b e t r a c h t e t e n k l e i h b e t r i e b l i e h e n Bereichen - i s t a l s o das 
Argument von der Zentralität von Qualifizierungsmaßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen d e u t l i c h zu r e l a t i v i e r e n und 
zu d i f f e r e n z i e r e n . 

Der d r i t t e im Antrag s k i z z i e r t e Typ ( r e p e t i t i v e und monotone 
T e i l a r b e i t e n , s t a r k e physische Beanspruchung, negative Umgebungs
einflüsse, die aber n i c h t zu manifesten Arbeitskräfteproblemen 
führen) erwies s i c h a l s i n unserem Sample durchaus häufig v e r t r e 
t e n , und zwar weniger im Handwerk - t e n d e n z i e l l i n diese Richtung 
e n t w i c k e l n s i c h a l l e r d i n g s e i n i g e größere Handwerksbetriebe -, 
sondern vor a l l e m i n der I n d u s t r i e . Abgesehen davon, daß auch i n 
diesen Betrieben - entgegen unseren ursprünglichen Erwartungen -
zum T e i l hohe F a c h a r b e i t e r a n t e i l e a n z u t r e f f e n waren, erwiesen 
s i c h d i e von uns gemachten weiteren Annahmen zu diesem B e t r i e b s 
typ a l s weitestgehend z u t r e f f e n d . 

Für den v i e r t e n Typ (negative Arbeitsbedingungen, wie s i e i n grö
ßeren Betrieben im R e g e l f a l l n i c h t mehr oder n i c h t mehr i n diesem 
Umfang a u f t r e t e n ) g i l t , daß w i r i h n - j e d e n f a l l s i n R e i n k u l t u r -
n i c h t vorgefunden haben. Das heißt natürlich weder, daß es solche 
B e t r i e b e überhaupt n i c h t g i b t , noch daß s i e auch nur i n den von 
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uns a n a l y s i e r t e n Branchen nicht v e r t r e t e n wären. Die fehlende Re
präsentanz i s t h i e r s i c h e r vielmehr unseren Zugangsmöglichkeiten 
geschuldet. Es l e u c h t e t e i n , daß man mit den gewählten Methoden 
solche B e t r i e b e kaum empirisch e r f a s s e n kann. S i e sind i n den 
Verbänden - die uns hauptsächlich die Betriebszugänge v e r m i t t e l 
ten - o f t nicht v e r t r e t e n . S e l b s t wenn es dort solche B e t r i e b e 
g i b t , kann kaum erwartet werden, daß die Verbandsvertreter die 
E x i s t e n z s o l c h e r Fälle n i c h t nur konzedieren, sondern daß s i e 
s i c h sogar noch bemühen, s i e der Forschung zugänglich zu machen. 
Soweit man i n ( n i c h t verbandsorganisierten) Betrieben dieses Typs 
a l l e r d i n g s so etwas wie eine "Schmutzkonkurrenz" s i e h t , besteht 
demgegenüber durchaus I n t e r e s s e daran, daß diese Bereiche unter
sucht werden, wobei man damit d ie Hoffnung v e r b i n d e t , durch die 
Bloßstellung i h r e r N e g a t i v r o l l e d i e Wettbewerbsbedingungen der 
eigenen K l i e n t e l zu verbessern. Auch die I n f o r m a t i o n s q u e l l e 
'Gewerkschaftsfunktionäre (bzw. - m i t g l i e d e r ) führt h i e r naturgemäß 
a l l e n f a l l s zu lückenhaften Ergebnissen. I n Be t r i e b e n des f r a g l i 
chen Typs s i n d eben i n a l l e r Regel keine o r g a n i s i e r t e n A r b e i t s 
kräfte v e r t r e t e n . Im übrigen muß man auch berücksichtigen, daß 
n i c h t a l l e Gewerkschaftsfunktionäre unbedingt daran i n t e r e s s i e r t 
s i n d , daß a l l z u d e u t l i c h w i r d , welche problematischen Zustände i n 
ihrem O r g a n i s a t i o n s b e r e i c h t e i l w e i s e vorzufinden s i n d . 

Aus unserem Untersuchungsfeld kommen dem f r a g l i c h e n Typ s i c h e r 
l i c h e i n i g e B e t r i e b e der F l e i s c h w a r e n h e r s t e l l u n g und der H o l z i n 
d u s t r i e v e r g l e i c h s w e i s e nahe. Es i s t aber anzunehmen, daß s i c h 
auch i n den anderen untersuchten Branchen v e r e i n z e l t B e t r i e b e 
dieses Typs f i n d e n . Ganz d e u t l i c h wurde i n der E m p i r i e , daß die 
Gefahr, daß s i c h B e t r i e b e i n Richtung auf diesen problematischen 
Typ e n t w i c k e l n ,mit v e r s c h l e c h t e r t e r M a r k t s i t u a t i o n (Überkapazitä
t e n , Nachfrageeinbrüche) und hoher A r b e i t s l o s i g k e i t ( B e r e i t 
s c h a f t der Arbeitskräfte, A r b e i t zu f a s t a l l e n Bedingungen anzu
nehmen) s t a r k a n s t e i g t . Es s p r i c h t außerdem e i n i g e s dafür, daß i n 
e i n i g e n Branchen, die w i r n i c h t i n die Untersuchung einbeziehen, 
konnten, B e t r i e b e des f r a g l i c h e n Typs . w e s e n t l i c h häufiger 
a n z u t r e f f e n s i n d . Das g i l t z.B. w a h r s c h e i n l i c h für bestimmte Be
re i c h e des Baugewerbes, aber auch für B e t r i e b e , die i n großem Um-
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fang mit Beschäftigten unterhalb der V e r s i c h e r u n g s p f l i c h t g r e n z e 
(etwa v i e l e Gebäudereinigungsfirmen) a r b e i t e n . 

Eine vernünftige empirische Bearbeitung der Probleme dieses Be
t r i e b s t y p s s e t z t o f f e n b a r eine Lösung der Zugangsproblematik vor
aus . Mit den k o n v e n t i o n e l l e n M i t t e l n w i r d man h i e r wohl kaum E r 
f o l g haben. Solche Betrie be werden s i c h auch i n Zukunft - gerade 
wenn s i e s i c h des " i n f e r i o r e n S t a t u s " bewußt s i n d , den s i e i h r e n 
Arbeitskräften b i e t e n (müssen) - kaum ohne weiteres entsprechen
den Untersuchungen öffnen. Solange j e d e n f a l l s n i c h t , wie ihnen 
n i c h t p l a u s i b e l d a r g e s t e l l t werden kann, daß aus der B e t e i l i g u n g 
an solchen Studien für s i e v i e l eher Vor- a l s N a c h t e i l e r e s u l t i e 
ren können. 

Die Gegenüberstellung unserer empirischen Erfahrungen mit dem 
ausgangs gemachten Typologisierungsversuch z e i g t e aber n i c h t nur, 
daß die getroffenen D e f i n i t i o n e n t e i l w e i s e r e l a t i v i e r u n g s - und 
ergänzungsbedürftig s i n d . G l e i c h z e i t i g w i r d auch d e u t l i c h , daß 
e i n e r h e b l i c h e r T e i l der von uns untersuchten b e t r i e b l i c h e n S i 
t u a t i o n e n damit nur sehr unzulänglich oder gar n i c h t erfaßt 
wird.Insgesamt g i l t das für große T e i l e der einbezogenen Hand
werksbereiche. Während man die j e w e i l i g e n " S p i t z e n b e t r i e b e " b e i 
Bäckern, Metzgern und T i s c h l e r n t e n d e n z i e l l dem Typ "wettbewerbs
s t a r k , innovationsfähig, günstige Arbeitsbedingungen" zurechnen 
kann, läßt s i c h das Gros der Be t r i e b e d i e s e r Branchen weder d i e 
sem noch einem der anderen Typen p l a u s i b e l zuordnen. Gar n i c h t 
s i n n v o l l u nterbringbar im gegebenen Typenraster s c h e i n t das K f z -
Gewerbe . 

Für das Bäcker- und das Metzgerhandwerk läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß 
ungeachtet des Vorhandenseins der produktionstechnischen und qualfikatorischen Voraussetzungen i n v i e l e n Betrieben notwendigerwei
se nur e i n B r u c h t e i l der Betriebe t e n d e n z i e l l i n der Lage i s t , 
den Anforderungen des Typs I zu entsprechen. Da das Produktseg
ment für hochwertige und ho c h p r e i s i g e Waren eingegrenzt i s t , kön
nen s i c h nur wenige Betriebe dort mit ihrem gesamten Produktions
programm bzw. mit einem Großteil i h r e r Produkte einen P l a t z s i -
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ehern. Für das Gros der Be t r i e b e hingegen i s t es nur möglich, e i 
nen T e i l s e i n e r Produktion (z.B. Brötchen oder F r i s c h w u r s t ) im 
Hochqualitätssegment unterzubringen, während s i e mit dem Rest i h 
r e r Produkte - i n der Regel dem H a u p t t e i l - i n Konkurrenz zu Wett
bewerbern stehen, d i e ihnen gegenüber s t r u k t u r e l l e V o r t e i l e auf
weisen ( B r o t - und F l e i s c h w a r e n i n d u s t r i e , produzierender Handel). 
Daß s i c h die meisten Betriebe n i c h t i n Richtung des "wettbewerbs
s t a r k e n , innovationsfähigen" B e t r i e b s e n t w i c k e l t haben, l i e g t aber 
i n v i e l e n Fällen n i c h t nur - n i c h t einmal i n e r s t e r L i n i e - daran, 
daß es ihnen an den notwendigen Ideen, Kompetenzen und Q u a l i f i k a 
t i o n e n f e h l t , obwohl es auf diesem F e l d e i n e r s e i t s s i c h e r l i c h e r 
h e b l i c h e D e f i z i t e und a n d e r e r s e i t s e i n i g e Entwicklungschancen g i b t . 
Ausschlaggebend i s t vielmehr, daß das Marktvolumen - zumindest i n 
der Produktion von Grundnahrungsmitteln - zwar r e l a t i v s t a b i l , w e i l 
wenig konjunkturabhängig, aber eben auch kaum ausbaufähig i s t . 
G l e i c h z e i t i g h errschen, mindestens i n der Fleischwaren- und i n der 
Backwarenherstellung, z.T. auch im Tischlerhandwerk, Oberkapazitä
ten .Die Handwerksbetriebe haben darüber hinaus noch e r h e b l i c h e Pro
duktivitätsrückstände gegenüber den i n d u s t r i e l l e n Bereichen i h r e r 
Branche. Wenn es i n d i e s e r S i t u a t i o n e i n z e l n e n Betrieben g e l i n g t , 
s i c h auf das Segment hochwertiger und t e u r e r Waren zu konzen
t r i e r e n und s i c h i n Richtung Typ I zu e n t w i c k e l n , kann das cete-
r i s paribus nur auf Kosten anderer B e t r i e b e gehen. Deren A n t e i l 
am Hochpreissegment schrumpft mit der Folge, daß i h r e S i t u a t i o n 
noch prekärer w i r d . Soweit s i e überhaupt überleben, läßt diese 
Entwicklung i n den b e n a c h t e i l i g t e n B e t r i e b e n t e n d e n z i e l l - t r o t z 
q u a l i f i z i e r t e r B elegschaft - für die Arbeitnehmer s c h l e c h t e r e 
Entlohnung, höhere Arbeitsintensität und problematischere Ar
beitsbedingungen erwarten. 

Kaum i n das s k i z z i e r t e B e t r i e b s t y p e n r a s t e r fügt s i c h auch das 
Kfz-Gewerbe. H i e r handelt es s i c h nämlich auf der einen S e i t e um 
"innovationsfähige" K l e i n b e t r i e b e (ständiger Wechsel b e i den An
forderungen durch technische Änderungen an den Fahrzeugen), d i e 
auch o f f e n s i c h t l i c h e r f o l g r e i c h auf b e r u f s f a c h l i c h e n Märkten auf
t r e t e n . Unüberwindliche Probleme der P e r s o n a l r e k r u t i e r u n g bzw. 
des Haltens von Arbeitskräften gab es wegen der hohen A t t r a k t i v i -
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t a t des Berufs auch zu Vollbeschäftigungszeiten i n d i e s e r Branche 
n i e . Außerdem e r f o l g t im Kfz-Handwerk mehr a l s i n a l l e n anderen 
einbezogenen Bereichen die für den Typ I a l s c h a r a k t e r i s t i s c h e r 
achtete systematische permanente Anpassung der Q u a l i f i k a t i o n der 
Arbeitskräfte. Trotz a l l d i e s e r Voraussetzungen i s t aber i n d i e 
s e r Branche keineswegs g e n e r e l l mit günstigen Arbeitsbedingungen 
zu rechnen. E r h e b l i c h e Arbeitnehmerprobleme entstehen vielmehr 
aus den von den H e r s t e l l e r w e r k e n gesetzten unzureichenden Z e i t 
vorgaben zur Bewältigung der Arbe i t s a u f g a b e n , aus dem hohen L e i 
stungsdruck und der daraus für v i e l e r e s u l t i e r e n d e n Unmöglich
k e i t , den Anforderungen des Berufs b i s zum P e n s i o n i e r u n g s a l t e r 
gerecht zu werden. 

Man könnte argumentieren, daß es s i c h b e i großen T e i l e n des K f z -
Gewerbes um " l a t e n t e " Typ I - B e t r i e b e h a n d e l t , d i e vor a l l e m durch 
die Abhängigkeit von den H e r s t e l l e r n und den von ihnen o k t r o y i e r -
t e n Vorgaben daran gehindert werden, tatsächlich die i n Betr i e b e n 
dieses Typs p o t e n t i e l l vorhandenen V o r t e i l e für s i c h und die Ar
beitskräfte zu r e a l i s i e r e n und die entsprechenden Humanisierungs-
p o t e n t i a l e zu b i e t e n . 

Insgesamt f o l g t aus den b i s h e r i g e n Überlegungen, daß ursprünglich 
die Bedeutung der Verfügbarkeit q u a l i f i z i e r t e r , i n der Regel von 
f a c h l i c h e n Märkten kommender Arbeitskräfte zu s t a r k i n den M i t 
t e l p u n k t gerückt wurde. Die Bedeutung anderer Bedingungen, wie 
der s p e z i f i s c h e n S i t u a t i o n auf den Absatzmärkten, der S t r u k t u r 
der Produktnachfrage, der Standortproblematik oder des Aspekts 
der E i g e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g , erwies s i c h dagegen i n v i e l e n Fäl
l e n a l s noch e r h e b l i c h maßgeblicher ,als das erwartet worden war. 

Das Problem der Verfügbarkeit q u a l i f i z i e r t e r Kräfte hat zumindest 
i n einem großen T e i l der von uns untersuchten Branchen auch wäh
rend der Vollbeschäftigungsphase n i c h t d i e s e l b e Qualität e r r e i c h t 
wie i n der Mehrzahl der Großbetriebe. Natürlich hat es auch h i e r 
e r h e b l i c h e Probleme mit der Beschaffung von Fachkräften gegeben. 
Die Engpässe i n diesen Branchen erwiesen s i c h aber offenbar eher 
a l s g r a d u e l l . Während i n bestimmten I n d u s t r i e b e r e i c h e n die Be-
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s c h a f f b a r k e i t bzw. H e r s t e l l b a r k e i t von Q u a l i f i k a t i o n e n o f t das 
entscheidende K r i t e r i u m dafür b i l d e t e , ob zukunftsträchtige Fer
tigungen überhaupt aufgenommen werden konnten, war b e i den K l e i n 
b e t r i e b e n der Mangel an Fachkräften zwar lästig, aber n i c h t pro-
h i b i t i v . 

Außerdem z e i g t e s i c h schon anhand der von uns ausgewählten Bran
chen, daß das ursprüngliche Typisierungskonzept r e l e v a n t e Aus
s c h n i t t e des k l e i n b e t r i e b l i c h e n Spektrums n i c h t bzw. nur unzu
reichend erfaßt. Im V e r l a u f der weit e r e n T y p o l o g i s i e r u n g s a r b e i t e n 
s t e l l t e s i c h auch rasch heraus, daß T r e f f s i c h e r h e i t und Vollstän
d i g k e i t des ursprünglichen Typologisierungsansatzes durch eine 
Hinzufügung w e i t e r e r bzw. d i e D i f f e r e n z i e r u n g vorhandener Typen 
n i c h t grundlegend v e r b e s s e r t werden konnten. Im folgenden w i r d 
daher vers u c h t , Ansätze zu e i n e r Systematisierung w i c h t i g e r Hand
lungsbedingungen von K l e i n b e t r i e b e n zu f o r m u l i e r e n und damit 
einen a l t e r n a t i v e n Ansatzpunkt für eine T y p o l o g i s i e r u n g zu e r 
proben . 

I I I . Ansätze zu a l t e r n a t i v e n Strukturierungsmustern 

1. " S e l e k t i v e " oder "flächendeckende" Typisierung? 

Ergebnis der Überlegungen ixa vorigen A b s c h n i t t war u.a., daß s i c h 
zwar e i n e r s e i t s den ursprünglich g e b i l d e t e n " i d e a l t y p i s c h e n " 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n durchaus e i n w e s e n t l i c h e r T e i l 
der i n die Untersuchungen einbezogenen Betriebe mit mehr oder we
n i g e r großen Abweichungen s i n n v o l l zurechnen läßt, a n d e r e r s e i t s 
aber auch eine e b e n f a l l s große Gruppe of f e n b a r von diesem Struk-
t u r i e r u n g s v e r s u c h n i c h t z u f r i e d e n s t e l l e n d erfaßt w i r d . Weiter 
wurde v e r d e u t l i c h t , daß s i c h das Problem auch durch d i e Generie
rung w e i t e r e r zusätzlicher Be t r i e b s t y p e n kaum z u f r i e d e n s t e l l e n d 
würde lösen l a s s e n . Warum das so i s t , w i r d sehr s c h n e l l n a c h v o l l 
z i e h b a r , wenn man s i c h noch einmal vergegenwärtigt, daß es unter 
Zugrundelegung der von uns angewandten D e f i n i t i o n ( B e t r i e b e mit 
weniger a l s 100 Beschäftigten) ca. eine halbe M i l l i o n K l e i n b e 
t r i e b e i n der Bundesrepublik geben dürfte. S e l b s t i n den von uns 
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ausgewählten T e i l b e r e i c h e n dürften über 100.000 B e t r i e b e e x i s t i e 
ren (genauere Angaben s i n d aufgrund der Datenlage n i c h t zu ma
chen, v g l . dazu T e i l A, K a p i t e l I I I ) . . 

J e g l i c h e r T y p o l o g i s i e r u n g s v e r s u c h , der mit e i n e r noch überschau
baren Anzahl von "Fe l d e r n " a r b e i t e t , w i r d b e i einem d e r a r t i g 
v i e l s c h i c h t i g e n Gegenstandsbereich wie dem " k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Sektor" immer vor einem Dilemma stehen. Entweder . man b i l d e t auf 
Grund genauer Kenntnis e i n z e l n e r b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n e n an 
Hand von komplexeren, i n h a l t l i c h e n K r i t e r i e n anschauliche und 
p l a s t i s c h e Typen. Dann erfaßt man nur einen begrenzten, i n s e i n e r 
q u a n t i t a t i v e n Bedeutung o f t schwer zu taxierenden T e i l der Be
t r i e b e , den aber verhältnismäßig adäquat. Ansonsten a r b e i t e t man 
mit r e l a t i v großen ausgeklammerten bzw. nur ex negativo d e f i n i e r 
t e n Restgruppen. Die andere Variante besteht d a r i n , j e w e i l s nur 
e i n i g e der p o t e n t i e l l w i c h t i g e n Strukturierungsmerkmale z e n t r a l 
zu s t e l l e n , wobei d ie K r i t e r i e n zwangsläufig n i c h t ausschließlich 
i n h a l t l i c h d e f i n i e r t werden können,sondern Erfaßbarkeit und Ver
g l e i c h b a r k e i t bzw. Verfügbarkeit i n vorhandenen s t a t i s t i s c h e n E r 
hebungen im M i t t e l p u n k t stehen müssen. V i e l e . w i c h t i g e I n d i k a t o r e n 
können so n i c h t erhoben werden. Das R e s u l t a t i s t dann eine s e l e k 
t i v e Erfassung b e t r i e b l i c h e r Realität b e i t e n d e n z i e l l vollständi
ger Erfassung der B e t r i e b e . Der mögliche Gewinn an Quantität beim 
zweiten Verfahren geht n i c h t z u l e t z t aufgrund der problematischen 
d e r z e i t i g e n S i t u a t i o n i n bezug auf das vorhandene Datenmaterial 
und der S c h w i e r i g k e i t e n , auf dem Wege repräsentativer Befragungen 
zusätzliche und a k t u e l l e r e Daten zu gewinnen, auf Kosten der e r 
z i e l b a r e n Qualität, d.h. der zu erreichenden Präzision und T r e f f 
s i c h e r h e i t der Beschreibung b e t r i e b l i c h e r H a n d l u n g s k o n s t e l l a t i o 
nen. Angesichts des rudimentären Stands der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i 
chen Durchdringung des k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektors und der A r t der 
i n unserer Untersuchung aufgeworfenen Frag e s t e l l u n g e n s c h e i n t e i 
ne F a v o r i s i e r u n g des s e l e k t i v e n , q u a l i t a t i v e n Zugangs zur T y p i 
s i e r u n g p l a u s i b e l . In einem späteren Stadium dürfte es möglich 
und w a h r s c h e i n l i c h sogar e r f o r d e r l i c h s e i n , zu prüfen, wie s i c h 
eine nach eher s t a t i s t i s c h e n K r i t e r i e n vorgenommene Gruppierung 
von B e t r i e b s t y p e n zu e i n e r eher i n h a l t l i c h g e n e r i e r t e n T y p i s i e 
rung verhält. Das heißt, es wäre eine w i c h t i g e Z i e l s e t z u n g für 
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spätere Analysen, zu e r m i t t e l n , ob b e i repräsentativ erfaßten 
Merkmalen bestimmte Kombinationen g e b i l d e t werden können, die a l s 
I n d i k a t o r e n für q u a l i t a t i v v e r g l e i c h b a r e k l e i n b e t r i e b l i c h e S i t u a 
t i o n e n g e l t e n können. 

2. Was l e i s t e t e i n " S t r a t e g i e a n s a t z " ? 

A l s Instrument zur Analyse b e t r i e b l i c h e r P o l i t i k und damit auch 
zur Untersuchung der Folgen b e t r i e b l i c h e r Aktivitäten für die Ar
beitsbedingungen wurde i n e i n e r Reihe von Studien das Konzept der 
b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e e i n g e s e t z t ( v g l . dazu u.a. Altmann u.a. 
1982 und Bechtle 1980). Versuche e i n e r Nutzung dieses Ansatzes 
zur C h a r a k t e r i s i e r u n g und T y p i s i e r u n g k l e i n b e t r i e b l i c h e n Handelns 
z e i g t e n , daß eine Unterscheidung von Be t r i e b s t y p e n und dazugehö
r i g e n Arbeitskräfteproblemen nach dem K r i t e r i u m der dominant von 
Be t r i e b e n v e r f o l g t e n Wettbewerbsstrategien (unterschieden wurden 
u.a. Kosten-, P r e i s - und Qualitätsstrategien) durchaus zu p l a u 
s i b l e n Ergebnissen führt. Es z e i g t e s i c h aber auch h i e r wiederum, 
daß b e i weitem n i c h t a l l e von uns beobachteten -(und damit e r s t 
recht n i c h t a l l e vorhandenen) b e t r i e b l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n mit 
einem so gefaßten Str a t e g i e k o n z e p t zureichend erfaßt werden konn
t e n . Bezogen auf einen e r h e b l i c h e n T e i l des Untersuchungsfeldes, 
und besonders ausgeprägt für die k l e i n e n K l e i n b e t r i e b e , drängt 
s i c h sogar- die Frage auf, ob das Str a t e g i e k o n z e p t h i e r überhaupt 
s i n n v o l l anzuwenden i s t . 

Führt man s i c h die Realität v i e l e r s o l c h e r B e t r i e b e i n den von 
uns untersuchten Branchen vor Augen (insbesondere g i l t das für 
solche aus dem Handwerk), so w i r d sehr r a s c h d e u t l i c h , daß aus 
verschiedenen Gründen nachdrücklich b e z w e i f e l t werden kann, ob 
s i e i n der Lage s i n d , auf die von ihnen vorgefundenen Bedingungen 
i n e i n e r Weise ein z u w i r k e n , die die Verwendung der Kategorie 
" S t r a t e g i e " zur Bezeichnung dieses Handelns noch a l s p l a u s i b e l 
erscheinen läßt. Die folgenden D e f i n i t i o n e n s o l l e n das d e u t l i c h 
machen: 
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"Wir gehen davon aus, daß Be t r i e b e zur Beherrschung i h r e r Ver
wertungsbedingungen (konkret: z u r Lösung i h r e r Probleme) S t r a 
t e g i e n e n t f a l t e n und daß die gegebenen b e t r i e b l i c h e n Bedingun
gen und St r u k t u r e n ... z u g l e i c h Ergebnis durchgesetzter S t r a 
t e g i e n d a r s t e l l e n " . Und w e i t e r : "Als S t r a t e g i e (Hervorhebung 
im O r i g i n a l ) bezeichnen w i r die Fähigkeit und das E r f o r d e r n i s 
im B e t r i e b , auf die eigenen Bedingungen von Kapitalverwertung 
im I n t e r e s s e i h r e r möglichst weitgehenden Beherrschung perma
nent einzuwirken." Und w e i t e r : "Das Ansetzen an b e t r i e b l i c h e n 
S t r a t e g i e n wendet s i c h e x p l i z i t gegen Erklärungsansätze, die 
b e t r i e b l i c h e s Handeln durch ökonomische Gesetzmäßigkeiten oder 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Sachzwänge d e t e r m i n i e r t sehen. Es 
s o l l gerade gezeigt werden, wie Betriebe g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Entwicklungen z u r Gestaltung i h r e r eigenen Verwertungsbedin
gungen nutzen oder wie s i e deren "Durchschlagen" durch ent
sprechende Gestaltung der Produktionsprozesse und A r b e i t s f o r 
men verhindern oder unter K o n t r o l l e h a l t e n . " ( A l l e Z i t a t e A l t 
mann u.a. 1982 , S. 19 ) D 

Wenn man nun davon ausgehen kann - und so s o l l im folgenden argu
mentiert werden -, daß die "Strategiefähigkeit" eines B e t r i e b s 
eine Voraussetzung i s t , ohne die e r gar n i c h t i n der Lage i s t , 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen s e l b e r zu e r 
g r e i f e n und zu r e a l i s i e r e n , so .-scheint uns der Versuch lohnend, zu 
beschreiben, welche i n t e r n e n Voraussetzungen i n den Betrieben 
v o r l i e g e n müssen, damit s i e s i c h planmäßig mit g e z i e l t e n Rahmen
bedingungen auseinandersetzen können, und welche gerade im k l e i n -
b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n die 
Einwirkungsmöglichkeiten auf externe Bedingungen auch von solchen 
Betrieben wiederum beeinträchtigen oder ganz zunichte machen kön
nen, die von i h r e r B i n n e n s t r u k t u r dazu i n der Lage wären. 

1) Gerade unter Bezug auf v i e l e Handwerksbetriebe ließe s i c h die 
noch weitergehende Frage aufwerfen, ob es s i c h h i e r überhaupt 
um " B e t r i e b e " im Sinne des Stra t e g i e k o n z e p t s h a n d e l t . Wenn 
Bet r i e b e u.a. dadurch s i c h bestimmen, daß s i e s t r a t e g i s c h han
d e l n , und dieses wiederum bedeutet, die Bedingungen autonomer 
Kapitalverwertu n g zu s i c h e r n , dann kann man auch durchaus be
gründet die P o s i t i o n v e r t r e t e n , daß Arbeitsstätten, deren 
Funktion primär d a r i n b e s t e h t , i h r e Inhaber und deren F a m i l i e n 
zu e r h a l t e n (auch wenn darüber hinaus Arbeitskräfte beschäf
t i g t werden) sowie d i e einfache Reproduktion der ei n g e s e t z t e n 
P r o d u k t i o n s m i t t e l zu gewährleisten, im Sinne d i e s e r B e g r i f f 
l i c h k e i t eben keine B e t r i e b e d a r s t e l l e n . Diese t h e o r e t i s c h e 
Überlegung s o l l und kann h i e r aber n i c h t w e i t e r v e r f o l g t wer
den . 
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F e s t z u h a l t e n i s t dabei zunächst, daß s i c h d i e i n t e r n e n Vorausset
zungen von Strategiefähigkeit von den hierfür re l e v a n t e n externen 
Bedingungen wohl nur a n a l y t i s c h trennen l a s s e n . R e a l i t e r g i b t es 
zwischen beiden Ebenen permanente und kaum e i n d e u t i g zu i s o l i e 
rende Wechselwirkungen. Das heißt, bestimmte Entwicklungen h i n 
zur Strategiefähigkeit werden durch Marktbedingungen t e i l s geför
dert und t e i l s b e h i n d e r t ; Marktbedingungen wiederum s i n d auf der 
anderen S e i t e immer auch Ausdruck " s t r a t e g i s c h e n " b e t r i e b l i c h e n 
Handelns. Da aber die Marktbedingungen für k l e i n e B e t r i e b e eine 
im V e r g l e i c h zu m i t t l e r e n und größeren sehr v i e l bedeutendere, 
manchmal sogar d i e entscheidende R o l l e s p i e l e n , s c h e i n t d i e Un
terscheidung von "Strategiefähigkeit" im Sinne der Fähigkeit, i n 
terne und externe Bedingungen g e z i e l t zu beeinflußen, und " S t r a 
t e g i e w i r k s a m k e i t " im Sinne der durch den E i n s a t z s t r a t e g i s c h e n 
Handelns zu erreichenden E f f e k t e w i c h t i g . L e t z t e r e hängt dabei 
wiederum entscheidend von den j e u n t e r s c h i e d l i c h e n Handlungsbe
dingungen ab . 

Zur Verdeutlichung unserer -Überlegungen kann man s i c h eine Ver
t e i l u n g möglicher Betriebsformen auf einem Kontinuum v o r s t e l l e n , 
das von Betr i e b e n r e i c h t , die t e n d e n z i e l l keine i h r e r Rahmenbe
dingungen b e e i n f l u s s e n können, b i s h i n zu so l c h e n , die n i c h t nur 
i h r e i n n e r b e t r i e b l i c h e n Prozesse vollkommen zu steuern i n der La
ge s i n d , sondern im G r e n z f a l l auch noch die Absatz- und Faktor
märkte weitgehend k o n t r o l l i e r e n . B e t r i e b e , die der l e t z t e r e n Cha
r a k t e r i s i e r u n g auch nur annäherungsweise entsprechen, dürfte es 
im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Bereich kaum geben, während eine große Zahl 
von B e t r i e b e n mehr oder weniger d i c h t am anderen Extrempunkt der 
V e r t e i l u n g a n g e s i e d e l t i s t . 

Wir wollen im folgenden, basierend auf Erfahrungen d i e s e r S t u d i e , 
den Versuch machen, e i n i g e t y p i s c h e k l e i n b e t r i e b l i c h e K o n s t e l l a 
t i o n e n i n etwa auf einem solchen Kontinuum einzuordnen, wobei be
t r i e b l i c h e Bedingungen i n ihrem Kontext zu externen Faktoren,wie 
der Lage auf den Faktormärkten, öffentlichen I n t e r v e n t i o n e n usw., 
b e t r a c h t e t werden s o l l e n . W e i l diese Bedingungskonstellationen 
auf sehr u n t e r s c h i e d l i c h e Weise mit den b e t r i e b l i c h e n Handlungs
möglichkeiten verbunden s i n d , können p r i n z i p i e l l sehr unter
s c h i e d l i c h e Kombinationen von Rahmenbedingungen und b e t r i e b l i c h e r 

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



Aktionsfähigkeit zu g l e i c h e n P o s i t i o n e n auf einem solchen f i k t i 
ven eindimensionalen Kontinuum, das von vollständiger K o n t r o l l e 
b i s zum vollständigen A u s g e l i e f e r t s e i n r e i c h t , führen. Zum B e i 
s p i e l kann der "Autonomiegrad" eines B e t r i e b s , der seine i n t e r n e n 
Bedingungen nur sehr bedingt unter K o n t r o l l e hat,aber auf einem 
s t a r k expandierenden Markt mit wenig Konkurrenz o p e r i e r t (d.h., 
seine Strategiefähigkeit i s t n i c h t sehr ausgeprägt, aber d i e 
Str a t e g i e w i r k s a m k e i t i s t hoch), genauso hoch s e i n wie etwa der 
eines B e t r i e b s , der seine i n t e r n e n Bedingungen e f f i z i e n t k o n t r o l 
l i e r t , s i c h aber mit problematischen Voraussetzungen auf dem Ab
satzmarkt auseinandersetzen muß (d.h., h i e r s t e h t ausgeprägter 
Strategiefähigkeit eine eingeschränkte S t r a t e g i e w i r k s a m k e i t ge
genüber) . 

Von entscheidender Bedeutung für die Fähigkeiten der B e t r i e b e , 
überhaupt Instrumente zur Bee i n f l u s s u n g von Rahmenbedingungen zu 
en t w i c k e l n und dafür, s i e dann e r f o l g r e i c h e i n z u s e t z e n , i s t die 
S t r u k t u r und die Entwicklung der Absatz- und Faktormärkte. Wenn 
man einmal davon ausgeht (ganz s p e z i f i s c h e Einzelfälle, b e i denen 
auch K l e i n b e t r i e b e s i c h i n der S i t u a t i o n eines O l i g o p o l i s t e n be
f i n d e n , können a l s die die Regel bestätigende Ausnahme gesehen 
werden), daß das Gros der K l e i n b e t r i e b e auf s t a r k p o l y p o l i s t i -
schen Absatzmärkten o p e r i e r t , dann bedeutet das auch, daß s i e a l s 
e i n z e l n e A n b i e t e r keinen r e g i s t r i e r b a r e n Einfluß auf d i e Markt
entwicklung nehmen können. Marktschwankungen müssen a l s Datum ak
z e p t i e r t werden. Phänomene wie branchenweite Überkapazitäten ha
ben e b e n f a l l s für den B e t r i e b den Charakter e i n e r n i c h t v a r i i e r 
baren Rahmenbedingung. 

Natürlich hängt die P o s i t i o n von k l e i n b e t r i e b l i c h e n A nbietern auf 
solchen Märkten w e i t e r h i n davon ab, ob der Markt insgesamt k l e i n 
b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t i s t oder ob auch i n nennenswertem Umfang 
m i t t l e r e und größere A n b i e t e r a u f t r e t e n . L e t z t e r e s kann zu e i n e r 
zusätzlichen Verzerrung der Marktchancen zuungunsten der k l e i n e n 
A n b i e t e r führen. Von Bedeutung i s t w e i t e r h i n die S t r u k t u r der 
Nachfrageseite auf dem betreffenden Produktmarkt ( g i b t es eben
f a l l s a t o m i s t i s c h e Nachfrage oder i s t s i e k o n z e n t r i e r t und i n 
welchem Umfang?) sowie d i e s p e z i e l l e Entwicklung des Produktmark
tes i n Abhängigkeit von der Entwicklung ökonomischer Makrogrößen 
wie S o z i a l p r o d u k t , Entwicklung der q u a n t i t a t i v e n K a u f k r a f t und 
Veränderung i h r e r S t r u k t u r usw. W i c h t i g i s t w e i t e r , wie groß die 
j e w e i l s r e l e v a n t e n Absatzmärkte s i n d und - insbesondere b e i auf
grund von Eigenarten des Produkts i n der Nachfrage räumlich be
grenzten Absatzmärkten - welche Sonderbedingungen h i e r eine R o l l e 
s p i e l e n . 

Betrachten werden w i r i n n e r h a l b des s k i z z i e r t e n Kontinuums wieder
um ausschließlich, das s e i nochmals ausdrücklich angemerkt, nur 
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K l e i n b e t r i e b e im Sinne unserer D e f i n i t i o n und vor a l l e m nur s o l 
che aus den von uns einbezogenen Bereichen. A l l e r d i n g s kann es 
i n der Dimension der Strategiefähigkeit e r h e b l i c h e Überlappungen 
von bestimmten K l e i n b e t r i e b e n mit m i t t l e r e n und großen Be t r i e b e n 
geben. 

3. S t r a t e g i s c h e Handlungsoptionen von K l e i n b e t r i e b e n 

a) B e t r i e b e ohne s t r a t e g i s c h e Handlungsmöglichkeiten 

C h a r a k t e r i s t i s c h für v i e l e B e t r i e b e , deren Strategiefähigkeit 
n i c h t vorhanden oder a l l e n f a l l s i n rudimentären Ansätzen ausge
prägt i s t , dürften folgende Merkmale s e i n : S i e s i n d sehr k l e i n , 
verfügen n i c h t über eine d e f i n i e r t e und e x p l i z i e r t e o r g a n i s a t o r i 
sche S t r u k t u r , d i e K a p i t a l a u s s t a t t u n g i s t s c h l e c h t , die t e c h n i -
sehe Ausrüstung t e n d e n z i e l l v e r a l t e t oder unzureichend. F a k t i 
scher Hauptzweck v i e l e r d i e s e r B e t r i e b e i s t es, dem Inhaber und 
dessen F a m i l i e eine Reproduktionsmöglichkeit zu b i e t e n . Der Pro
duktionsprozeß verläuft nach bewährtem Muster ( E i n s a t z von Hand
werksgesellen mit t r a d i t i o n e l l e r A u s b i l d u n g , Nutzung langbewähr
t e r Maschinen usw.),Verfahrens- und Pro d u k t i n n o v a t i o n s p i e l t kaum 
eine R o l l e . Irgendwelche f o r m a l i s i e r t e n Instrumente der b e t r i e b 
l i c h e n E r f o l g s k o n t r o l l e s i n d n i c h t vorhanden. Absatzvolumen und 
e r z i e l b a r e P r e i s e ebenso wie die Arbeitslöhne der Beschäftigten 
werden a l s "extern" vorgegeben b e t r a c h t e t , die " P r e i s k a l k u l a t i o n " 
erschöpft s i c h o f t i n der O r i e n t i e r u n g an den P r e i s e n der nächsten 
Konkurrenten. Der Gesamtmarkt i s t p o l y p o l i s t i s c h s t r u k t u r i e r t , 
der B e t r i e b hat f a k t i s c h keinen Einfluß auf seine Entwicklung, 
der j e w e i l i g e b e t r i e b l i c h e Absatzmarkt i s t r e g i o n a l eng begrenzt. 

Prekär w i r d die S i t u a t i o n für solche B e t r i e b e z.B., wenn der Ab
satzmarkt insgesamt Überkapazitäten aufweist oder i h r j e w e i l i g e s 
Produktivitätsniveau s t a r k unter dem der unmittelbaren Konkurren
t e n l i e g t , sowie dann, wenn die eigenen Standortbedingungen un
t e r d u r c h s c h n i t t l i c h s i n d , die K a p i t a l a u s s t a t t u n g besonders dürf
t i g i s t oder d i e K o s t e n s i t u a t i o n aus anderen Gründen besonders 
problematisch (z.B. Produktionsstätten, die s i c h n i c h t im Eigen-
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tum befinden, sondern teuer gemietet werden müssen). Reagiert der 
B e t r i e b n i c h t auf solche S c h w i e r i g k e i t e n , so i s t damit zu rech
nen, daß e r - wenn s i c h n i c h t irgendwelche grundlegenden Verände
rungen b e i den externen Rahmenbedingungen ergeben - früher oder 
später vom Markt verschwindet; spätestens dann nämlich, wenn etwa 
durch d i e so bedingte Unfähigkeit,erforderliche I n v e s t i t i o n e n zu 
tätigen, die Produktivität w e i t e r s i n k t und schließlich wegen 
fehlender Kostendeckungsbeiträge das Betriebsvermögen aufgezehrt 
i s t . 

Auf Verschlechterungen der b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n kann e i n s o l 
cher B e t r i e b 'praktisch nur mit e i n e r Steigerung des n i c h t - oder 
unterbezahlten E i n s a t z e s der A r b e i t s k r a f t des Inhabers oder von 
F a m i l i e n m i t g l i e d e r n r e a g i e r e n und - soweit es die A r b e i t s m a r k t s i 
t u a t i o n zuläßt - auch mit e i n e r I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t der b e i 
ihm Beschäftigten und/oder e i n e r Verschlechterung i h r e r E n t l o h 
nung (ggf. auch mit der Beschäftigung " i l l e g a l e r Arbeitskräfte"). 

Z w e i f e l l o s b a s i e r t die Überlebensfähigkeit v i e l e r k l e i n e r B e t r i e 
be n i c h t z u l e t z t auf solchen P r a k t i k e n verstärkter ( S e l b s t - A u s -
beutung. S i e s i n d aber auf Dauer kaum geeignet, s t r u k t u r e l l e Pro
duktivitätsnachteile zu kompensieren und s i n d aus der Pe r s p e k t i v e 
menschengerechter Arbeitsbedingungen a l s besonders f a t a l anzuse
hen . 

B e i s p i e l e , d i e der beschriebenen K o n s t e l l a t i o n nahekommen, fi n d e n 
s i c h etwa unter den k l e i n e n Handwerksbetrieben der Nahrungsmit
t e l h e r s t e l l u n g . Der Anbietermarkt besteht aus mehreren Segmenten 
und w i r d b e s c h i c k t zum einen aus dem Bere i c h der handwerklichen 
P r o d u k t i o n , wobei es auch h i e r e r h e b l i c h e Unterschiede etwa nach 
Produktsortiment, Betriebsgröße usw. g i b t , zum anderen aus dem 
produzierenden Handel und aus B e t r i e b e n , d i e Produkte nur ver
t r e i b e n (Ladenketten, Discounter usw.); a l s Z u l i e f e r e r f u n g i e r t 
h i e r i n der Regel die Nahrungswarenindustrie.Durch d i e P r a k t i k e n , 
die insbesondere von großen Handelsketten und Discountern (Ver
kauf unter E i n s t a n d s p r e i s , Durchsetzung n i c h t kostendeckender 
P r e i s e ) gegenüber i h r e n L i e f e r a n t e n angewandt werden, h e r r s c h t 
h i e r e i n enormer P r e i s d r u c k , dem v i e l e K l e i n b e t r i e b e n i c h t mehr -
oder a l l e n f a l l s vorübergehend und um den P r e i s der oben g e s c h i l 
derten "unseriösen" Verhaltensweisen - gewachsen s i n d . 
Eine besondere R o l l e s p i e l e n h i e r , aber wohl auch b e i a l l e n ande
ren K l e i n b e t r i e b e n , d i e Produkte n i c h t nur h e r s t e l l e n , sondern 
auch s e l b s t an den Endverbraucher verkaufen, zwei weitere Fakto-
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r e n : Einmal der Standort des Unternehmens. Gerade i n den Konsum
güterhandwerken mit eigenen Ladengeschäften kann s i c h die S i t u a 
t i o n bezüglich überlebenswichtiger Aspekte Cetwa Dur c h s e t z b a r k e i t 
höherer P r e i s e , " K o n j u n k t u r e m p f i n d l i c h k e i t " der Nachfrage) schon 
zwischen u n m i t t e l b a r benachbarten S t a d t v i e r t e l n ' m a s s i v unter
scheiden und s i c h z.B. durch d i e Eröffnung e i n e r D i s c o u n t e r f i l i a 
l e s c h l a g a r t i g dramatisch v e r s c h l e c h t e r n . Weiter s i n d o f t ganz 
u n t e r s c h i e d l i c h e Kundenpotentiale vorzufinden (Lauf- versus 
Stammkundschaft;•unterschiedliche Entwicklung der K a u f k r a f t von 
meist räumlich k o n z e n t r i e r t e n Bevölkerungsgruppen im Konjunktur
v e r l a u f usw.). Die Verlegung eines n a c h t e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n 
Standorts i n eine günstigere Lage s e t z t wiederum e i n gewisses Maß 
an Straregiefähigkeit (Umzugskosten) voraus, über das n i c h t a l l e 
B e t r i e b e verfügen. Schließlich s p i e l t es gerade für die " a r b e i t s 
i n t e n s i v e n " B e t r i e b e d i e s e r Produktionssparte eine o f t sehr be
deutende R o l l e , ob s i e Eigentümer i h r e r Produktions- und Ver
kaufsstätten s i n d oder dxese nur gemietet haben. Gerade i n Ver-
dichtungsgebieten i s t das Mietniveau o f t d e r a r t hoch, daß s e l b s t 
von modernsten und e f f i z i e n t geführten Betrieben b e i r e l a t i v 
p r e i s w e r t e n Produkten (wie Backwaren, Obst usw.) die Kosten n i c h t 
mehr ve r d i e n t werden können, während Be t r i e b e mit v e r g l e i c h b a r e r 
S t r u k t u r , die im B e s i t z i h r e r Räumlichkeiten s i n d , durchaus be
f r i e d i g e n d e Renditen e r z i e l e n . 

Wenn man u n t e r s t e l l t - was im E i n z e l f a l l z w e i f e l l o s n i c h t z u t r e f 
fen muß, aber insgesamt e i n durchaus p l a u s i b l e s Erklärungsmuster 
l i e f e r t -, daß eine Entwicklung vom k l e i n e n , nur passiven B e t r i e b 
h i n zum M u s t e r k l e i n b e t r i e b , der a l l e Möglichkeiten der Optimie
rung s e i n e r i n t e r n e n Voraussetzungen und der Beeinflussung s e i n e r 
externen Bedingungen zu nutzen i n der Lage i s t , vorkommen kann, 
dann scheiden für eine solche " E v o l u t i o n " a l l e die Betriebe aus, 
die schon durch eine Kumulation von Negativbedingungen so benach
t e i l i g t s i n d , daß s i e aus eigener K r a f t das drohende Ausscheiden 
n i c h t verhindern können oder a l l e n f a l l s die Chance haben - wenn 
auch nur vorübergehend -,unter problematischen Bedingungen wei-
t e r z u e x i s t i e r e n . 

b) Nach innen g e r i c h t e t e Strategieansätze 

Etwas günstiger s t e l l e n s i c h die Chancen von Betr i e b e n dar, die 
die Möglichkeit gehabt und genutzt haben, wenigstens e i n Minimum 
an b e t r i e b l i c h e n " E r f o l g s k o n t r o l l i n s t r u m e n t e n " zu r e a l i s i e r e n und 
daraus die entsprechenden nach innen g e r i c h t e t e n Konsequenzen zu 
ziehen und damit - wenn man so w i l l - eine " B i n n e n r a t i o n a l i s i e -
rung" zu b e t r e i b e n . Voraussetzung hierfür i s t vor a l l e m , daß dem 
Be t r i e b entsprechende Kenntnisse zur Verfügung stehen. Gerade i n 
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k l e i n e n Handwerksbetrieben hängt das aber nach wie vor i n großem 
Umfang von der Kompetenz der Me i s t e r (bzw. der F a m i l i e n m i t g l i e d e r ) 
und deren z e i t l i c h e r Verfügbarkeit für solche Aufgaben ab, da diese 
o f t entsprechende Aufgaben monopolisieren ( s e i es, w e i l s i e das so 
w o l l e n , s e i es, w e i l d i e Möglichkeit der Delegation oder Auslage
rung n i c h t b e s t e h t ) . Die Voraussetzungen s i n d um so ungünstiger, 
j e mehr die Kapazitäten der Betriebsführung ( z . 3 . aufgrund von 
Sachzwängen, wie w i r s i e oben beschrieben haben) durch andere, 
vor a l l e m "produktive" Tätigkeiten gebunden s i n d . Trotzdem i s t es 
z w e i f e l l o s einem G u t t e i l schon der k l e i n e r e n Handwerksbetriebe 
zumindest i n Ansätzen gelungen, s i c h aus diesem T e u f e l s k r e i s zu 
lösen und wenigstens d i e b e t r i e b l i c h e K a l k u l a t i o n auf eine e i n i 
germaßen verläßliche Grundlage zu s t e l l e n . Das bedeutet zunächst 
einmal, die Kosten i n etwa adäquat zu e r f a s s e n und zuzurechnen. 
Keineswegs i s t damit aber b e r e i t s d i e Möglichkeit i m p l i z i e r t , d i e 
dann e r f o r d e r l i c h e n P r e i s e auch am Markt durchzusetzen. 

Für die E r f o l g e auf dem Feld der " R e c h e n h a f t i g k e i t " und b e i der 
Umsetzung daraus a b z u l e i t e n d e r Konsequenzen haben für das Hand
werk die Kammern und Innungen eine w i c h t i g e R o l l e beim Know-How-
Tr a n s f e r g e s p i e l t und auch die St e u e r b e r a t e r haben e i n i g e s i n 
d i e s e r Richtung b e w i r k t . 

Besonders günstige Voraussetzungen hat aus unserem Untersuchungs
b e r e i c h i n d i e s e r P e r s p e k t i v e z w e i f e l l o s das Kfz-Handwerk. Soweit 
es markengebunden i s t , werden von den H e r s t e l l e r n vielfältige 
Vorgaben und H i l f e s t e l l u n g e n b e i der p r a k t i s c h e n Umsetzung von 
Bemühungen zur E r s t e l l u n g b e t r i e b l i c h e r K e n n z i f f e r n geboten. Der 
Zentralverband des Kfz-Gewerbes - aber auch z.B. das T i s c h l e r 
handwerk - v e r a n s t a l t e t darüber hinaus i n seinem Organisationsbe
r e i c h systematische B e t r i e b s v e r g l e i c h e . Die auf diese Weise ver
fügbar gemachten Daten ermöglichen den Betrieben eine K o n t r o l l e 
der eigenen K o s t e n s i t u a t i o n im V e r g l e i c h zu den Wettbewerbern. 

Aufbauend auf den Ergebnissen e i n e r f u n k t i o n i e r e n d e n Kostenkon
t r o l l e können die Be t r i e b e dann versuchen, daraus i n ihrem unmit
t e l b a r e n Einflußbereich liegende Maßnahmen zu k o n z i p i e r e n und zu 
r e a l i s i e r e n . Zu denken i s t h i e r z.B. an den V e r z i c h t auf die Her
s t e l l u n g n i c h t r e n t a b l e r Produkte und ggf. i h r e Ersetzung durch 
Zukauf oder aber an die Aufgabe n i c h t kostendeckender D i s t r i b u 
t i o n s - und P r o d u k t i o n s s t u f e n (Obergang zur "Totvermarktung" b e i 
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Metzgern; V e r z i c h t auf d i e H e r s t e l l u n g bestimmter B r o t - und 
Wurstsorten; V e r z i c h t auf das " S e l b e r f u r n i e r e n " b e i T i s c h l e r n ; 
Aufgabe von Bereichen wie- K a r o s s e r i e r e p a r a t u r und- Lackierung im 
Kfz-Handwerk und Außenvergabe der Aufträge; V e r z i c h t auf den Han
d e l mit K f z . ; S p e z i a l i s i e r u n g auf bestimmte Bauelemente im S t a h l 
bau usw.). 

Weitere Ansatzpunkte s i n d eine genauere Bestimmung des P e r s o n a l 
bedarfs mit daraus s i c h e v t l . ergebender Personalanpassung, Nut
zung "flexibilitätsschaffender Angebote" wie Arbeitskräfteentleih 
oder Außenvergabe bestimmter Aufgaben (z.B. Reinigung des Be
t r i e b s ) . Ob und inwieweit es mit solchen Maßnahmen - und der kom
plementär durchaus üblichen Nutzung von Maßnahmen, die für den 
zuvor behandelten Typ a l s c h a r a k t e r i s t i s c h g e l t e n können - t a t 
sächlich g e l i n g t , den B e t r i e b konkurrenzfähig zu machen, hängt 
außer von der Qualität i h r e r Umsetzung auch i n diesem F a l l ganz 
massiv von kaum zu steuernden Faktoren wie gegebenem Kundenkreis, 
Standort, Eigentum an der Produktionsstätte usw. ab. 

Während b e i den b i s l a n g v o r g e s t e l l t e n Varianten d i e Märkte insge
samt a l s weitgehend unbeeinflußbar angesehen wurden (Produkt
markt, Markt für Rohstoffe und V o r m a t e r i a l i e n , A r b e i t s m a r k t ) , 
d.h. aber auch, l e t z t l i c h die Marktbedingungen entscheidend für 
die Wirksamkeit g e t r o f f e n e r s t r a t e g i s c h e r Entscheidungen und dar
aus a b g e l e i t e t e r Aktionen waren, werden s i e b e i den anschließend 
beschriebenen Verhaltensmustern s u k z e s s i v e zum Gegenstand be
t r i e b l i c h e r Aktivitäten. 

c) Einbeziehung e x t e r n e r Bedingungen 

Eine b e t r i e b l i c h e Option kann d a r i n bestehen, zu versuchen, aus 
der S i t u a t i o n unzulänglicher Erträge durch eine Steigerung des 
Absatzes herauszukommen. Besonders a t t r a k t i v i s t das natürlich, 
wenn b e r e i t s vorhandene s a c h l i c h e und/oder p e r s o n e l l e Kapazitäten 
n i c h t v o l l a u s g e l a s t e t s i n d , da h i e r jede Verbesserung der A u s l a 
stung eine Kostendegression v e r s p r i c h t . Insbesondere i n weiten 
T e i l e n der N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l l u n g g i b t es hohe Überkapazitä-
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t e n . Aber auch b e i z u f r i e d e n s t e l l e n d e r Kapazitätsauslastung läßt 
s i c h i n e i n e r Ausweitung der Produktion e i n M i t t e l sehen, durch 
Nutzung der damit verbundenen S k a l e n e f f e k t e die Rentabilität zu 
verbessern. 

R e a l i t e r f i n d e n w i r d e r a r t i g e s Verhalten z.B. b e i k l e i n e r e n Indu
s t r i e b e t r i e b e n , aber auch i n größeren Handwerksbetrieben. Die 
Übergänge s i n d h i e r o f t sehr fließend. A l l e r d i n g s s p r i c h t unserer 
Erfahrung nach v i e l dafür, daß das Rezept zwar o f t angewandt 
w i r d , die Therapie aber keinen E r f o l g z e i g t : Es g e l i n g t den Be
t r i e b e n zwar u.U., die Kapazitäten besser a u s z u l a s t e n oder sogar 
auszuweiten, die größere Produktion läßt s i c h aber - wegen Markt
sättigungstendenzen und der übermächtigen P o s i t i o n von Großnach
fr a g e r n (z.B. auf den Lebensmittelproduktmärkten) nur um den 
P r e i s fehlender Deckungsbeiträge absetzen. Auf vermachteten Märk
ten r e i c h t eben eine unter Idealbedingungen f r e i e n Wettbewerbs 
w a h r s c h e i n l i c h höchst e r f o l g r e i c h e b e t r i e b l i c h e Konzeption k e i 
neswegs aus, um den E r f o l g zu s i c h e r n . Die Folge i s t , daß s i c h 
b e i solchen B e t r i e b e n o f t ähnliche Entwicklungen e i n s t e l l e n . wie 
b e i denen des zu e r s t behandelten Typs: B e i den herrschenden 
M a r k t s t r u k t u r e n l a s s e n s i c h kostendeckende P r e i s e e i n f a c h n i c h t 
durchsetzen, so daß das Ende a l l e n f a l l s hinausgezögert werden 
kann. Auch h i e r führt der Weg über die N i c h t e r w i r t s c h a f t u n g der 
Abschreibungen und die Aufzehrung des Betriebsvermögens mit der 
Folge weiteren V e r l u s t s an Konkurrenzfähigkeit häufig zum Ver
schwinden aus dem Markt. 

Nun führt an solchen "Bereinigungsprozessen" auf überbesetzten 
Märkten l e t z t l i c h kaum e i n Weg v o r b e i . Zu fragen b l e i b t nur, ob 
n i c h t durch d i e h i e r e r h e b l i c h e K o n z e n t r a t i o n von Marktmacht 
auf der Na c h f r a g e r s e i t e (durch Discounter und Handelsketten, E i n 
kaufsverbände etc.) o f t d i e j e n i g e n unter den Anbietern 
überleben, die e i n f a c h den f i n a n z i e l l längeren Atem haben (näm
l i c h d i e größeren B e t r i e b e ; d i e j e n i g e n B e t r i e b e , die T e i l von Un
ternehmen mit mehreren "Standbeinen" auf u n t e r s c h i e d l i c h e n Märk
ten s i n d ) , und n i c h t etwa d i e , b e i denen das unter Zugrundelegung 
von K r i t e r i e n wie Produktivität, Qualität und Attraktivität des 
Produkts (und dazu gehören durchaus auch k l e i n e r e B e t r i e b e ) sonst 
zu erwarten wäre. 

Die b i s h e r behandelten Varianten zeichnen s i c h insgesamt dadurch 
aus, daß s i e zwar Möglichkeiten zeig e n , die r e l a t i v e P o s i t i o n 
e i n z e l n e r B e t r i e b e auf bestimmten Produktmärkten zu verbessern. 
S i e s i n d aber keineswegs i n jedem F a l l a l s e x i s t e n z s i c h e r n d zu 
verstehen. Gerade auf Märkten, die räumlich sehr begrenzt s i n d 
und auf denen e i n hoher P r o z e n t s a t z an weitgehend s t a n d a r d i s i e r 
ten Produkten angeboten und nachgefragt w i r d und auf denen es noch 
dazu Oberkapazitäten g i b t , können Verhaltensweisen, die s i c h auf 
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die b i s l a n g d i s k u t i e r t e n Dimensionen beschränken, kaum a l s E r f o l g s -
gar a n t i e g e l t e n . 

d) K o n z e n t r a t i o n auf bestimmte Marktsegmente 

E i n Ausweg aus dem Dilemma könnte i n e i n e r K o n z entration auf Markt
segmente gesehen werden, für die die folgenden Merkmale wenigstens 
zum T e i l z u t r e f f e n : überdurchschnittliche Konjunkturunempfindlich-
k e i t , Chancen zur Ausdehnung des Segments inn e r h a l b eines Produkt
markts, großräumiger Markt, geringe Preiselastizität der Nachfrage, 
hohe Akzeptanz von Produkt- und Verfahrensinnovationen. Damit e i n 
B e t r i e b von solchen Bedingungen p r o f i t i e r e n kann, braucht er o f f e n 
s i c h t l i c h die Fähigkeit, e i n der a r t " s p e z i f i s c h e s " Produkt zu kon
z i p i e r e n und zu f e r t i g e n (Produktidee und Umsetzung, geeignete Fer
tigungsanlagen und Arbeitskräfte), zum anderen muß eine entsprechen
de Marktlücke gefunden werden und die Kompetenz vorhanden s e i n , das 
Produkt dann auch durchzusetzen. 

Schaut man s i c h im von uns untersuchten Be r e i c h des k l e i n b e t r i e b l i 
chen Sektors nach Fällen um, i n denen solche Konzepte e r f o l g r e i c h 
p r a k t i z i e r t werden, so f i n d e t man eine ganze Reihe von B e i s p i e l e n , 
etwa im Nahrungsmittelhandwerk, b e i den T i s c h l e r b e t r i e b e n , aber 
auch im Stahlbau. 

Im Nahrungsmittelhandwerk s i n d auf der einen S e i t e für solche s t r a 
t e g i s c h e n Optionen durchaus günstige Voraussetzungen gegeben: Zwar 
g i b t es beim Absatz offenbar Sättigungstendenzen - der Pro-Kopf-Ver
brauch s t a g n i e r t im großen und ganzen s e i t Jahren -, die B e r e i t 
s c h a f t , neuartige Produkte a n s t e l l e " t r a d i t i o n e l l e r " zu konsumie
r e n , i s t beim Verbraucher aber durchaus vorhanden. Die Voraussetzun
gen für Produktinnovationen s i n d auch i n s o w e i t sehr günstig, a l s 
dazu i n der Regel nur die entsprechenden Ideen (Rezepturen) vonnö-
ten s i n d , während die H e r s t e l l u n g meist mit den vorhandenen Ausrü
stungen b e w e r k s t e l l i g t werden kann (kaum I n v e s t i t i o n s b e d a r f ) . Auch 
die Q u a l i f i k a t i o n der Arbeitskräfte (hoher F a c h a r b e i t e r a n t e i l ) 
s t e l l t h i e r meist k e i n ernstzunehmendes Hindernis dar; E i n a r b e i -
tungs- oder Eingewöhnungszeiten b e i neuen Produkten s i n d v e r g l e i c h s 
weise ge r i n g . Auf der anderen S e i t e f o l g t auch aus den q u a n t i t a t i v e n 
Sättigungstendenzen auf diesen Märkten,daß die Durchsetzung n e u a r t i -
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ger Produkte l e t z t l i c h nur auf Kosten b i s h e r dort angebotener Wa
ren zu r e a l i s i e r e n i s t . Das heißt,es muß auch " V e r l i e r e r " geben, 
damit es "Gewinner" geben kann. Unter Bedingungen wachsender 
K a u f k r a f t der Konsumenten muß es auch, soweit d i e ne u a r t i g e n Pro
dukte t e u r e r s i n d , was i n der Regel der F a l l sein w i r d , n i c h t zu 
w e i t e r e n Verschiebungen der Na c h f r a g e s t r u k t u r kommen. B e i s t a 
gnierender oder sinkender K a u f k r a f t aber kann e i n wachsender An
t e i l t e u r e r Produkte am Verbraucherbudget durchaus dazu führen, 
daß b e i anderen P o s i t i o n e n gespart werden muß. Das bedeutet i n 
diesem F a l l , daß z.B. b e i einem T e i l der Lebensmittel noch stär
ker auf i n d u s t r i e l l e B i l l i g p r o d u k t e oder unter " E i n s t a n d s p r e i s " 
verkaufte Waren der Ladenkette ausgewichen w i r d , mit entsprechen
den Folgen für d i e Betriebe ohne marktbezogenes S t r a t e g i e p o t e n t i a l . 

Auch h i e r z e i g t es s i c h wieder, und zwar eher noch verstärkt, daß 
es vom B e t r i e b kaum beeinflußbare Rahmenbedingungen g i b t , die im 
einen F a l l d i e V e r w i r k l i c h u n g e i n e r solchen Konzeption sehr e r 
l e i c h t e r n , im anderen F a l l dagegen weitgehend ausschließen. 
So w i r d d i e Durchsetzung hochwertiger und h o c h p r e i s i g e r handwerk
l i c h g e f e r t i g t e r Nahrungsmittel z.B. für einen B e t r i e b i n e i n e r 
einkommensschwachen ländlichen Region kaum Erfolgschancen haben, 
i n e i n e r begünstigten Lage i n der Fußgängerzone e i n e r Großstadt 
mit konsumfreudiger Einwohnerschaft dagegen kann dasselbe Vorha
ben v e r g l e i c h s w e i s e unproblematisch umzusetzen s e i n . S e l b s t im 
l e t z t e r e n F a l l w i r d es aber v i e l e n B etrieben o f t n i c h t g e l i n g e n , 
t r o t z scheinbar blühenden Geschäfts auch nur die dort zu zahlen
den Mieten zu e r w i r t s c h a f t e n , während andere, die über entspre
chenden Immobilienbesitz verfügen, möglicherweise hochrentabel 
a r b e i t e n . 

Insgesamt günstiger i s t es naturgemäß auf Märkten, b e i denen s i c h 
keine Sättigungstendenzen abzeichnen, sondern die auf P r o d u k t i n 
novationen mit zusätzlicher Nachfrage r e a g i e r e n , und zwar ganz 
besonders dann, wenn die Nachfrage so zusammengesetzt i s t , daß 
s i e s i c h b e i k o n j u n k t u r e l l e n Verschlechterungen kaum oder gar 
n i c h t v e r r i n g e r t . Unter solchen Umständen s i n d die Möglichkeiten, 
auskömmliche P r e i s e durchzusetzen, ' insgesamt günstiger, die-
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p e r s o n e l l e n und maschinellen Auslastungsquoten s e l b s t b e i sinken
der Massenkaufkraft i n der Regel hoch. 

Z w e i f e l l o s g i b t es d e r a r t i g e K o n s t e l l a t i o n e n auch auf Märkten, 
auf denen .Kleinbetriebe, a g i e r e n , e i n i g e s i n d sogar b e i der Nut
zung s o l c h e r Bedingungen besonders e r f o l g r e i c h . I n den von uns 
untersuchten Branchen s i n d solche Konzepte z.B. im Ti s c h l e r h a n d 
werk a n z u t r e f f e n , wo s i c h eine Reihe von auf den hochwertigen und 
ho c h p r e i s i g e n Innenausbau s p e z i a l i s i e r t e n Betrieben- i n einem 
Nachfragesegment e t a b l i e r e n konnten, das von der Entwicklung der 
Massenkaufkraft weitgehend abgekoppelt i s t . Auch eine ganze Reihe 
von h o c h s p e z i a l i s i e r t e n k l e i n e r e n S tahlbaubetrieben sowohl aus 
dem Bere i c h des Handwerks a l s auch der I n d u s t r i e f a l l e n unter 

1) 
diese Kategorie . Vermutet werden kann eine d e r a r t i g e S i t u a t i o n 
d e r z e i t auch b e i der Software-Beratung, einem q u a s i i n den l e t z 
t en Jahren neu entstandenen Zweig, aber auch im Bereich der Kälte-
und K l i m a t e c h n i k , schließlich b e i bestimmten k l a s s i s c h e n Handwer
ken, und zwar s o l c h e n , die inzwischen - nach durchlaufenen K r i s e n 
mit enormen Einbrüchen - n i c h t mehr i n e r s t e r L i n i e Massenbedürf
n i s s e decken, sondern a l s eher " k l e i n , aber f e i n " anzusehen s i n d . 
Das g i l t etwa für Kürschner, Schneider, Goldschmiede usw. Der E r 
f o l g s o l c h e r Konzepte i s t p r i n z i p i e l l mit der Bedienung bestimm
t e r s t a b i l e r oder expandierender Nachfragesegmente verknüpft, wor
aus schon d e u t l i c h w i r d , daß s i e n i c h t b e l i e b i g übertragbar 
s i n d . 

1) In diesen Fällen i s t neben oder s t a t t der S p e z i a l i s i e r u n g auf 
r e l a t i v n a c h f r a g e s t a b i l e Produkte o f t auch die Schaffung der 
b e t r i e b l i c h e n Voraussetzungen für einen möglichst s c h n e l l e n und 
reibungslosen Wechsel zwischen verschiedenen Produkten und 
D i e n s t l e i s t u n g e n i n Abhängigkeit von der j e w e i l i g e n Nachfrage
entwicklung a l s P o l i t i k zu beobachten. Auch b e i e i n e r solchen 
F l e x i b i l i s i e r u n g s k o n z e p t i o n haben K l e i n b e t r i e b e o f t s t r u k t u 
r e l l e V o r t e i l e gegenüber größeren Konkurrenten. 
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4. Schlußfolgerungen 

Die Betrachtung der Spannbreite des k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektors 
aus der P e r s p e k t i v e der dort v o r f i n d l i c h e n Handlungsbedingungen 
und -Chancen zeigt e , daß s i e von b e t r i e b l i c h e n K o n s t e l l a t i o n e n 
weitgehender A u s g e l i e f e r t h e i t bis zu w e i t r e i c h e n d e r z i e l g e r i c h t e 
t e r Beeinflußbarkeit der Rahmenbedingungen r e i c h t . Versucht man, 
die S i t u a t i o n mit dem b e r e i t s einmal angesprochenen.-Konzept."der be 
t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e - verstanden a l s Aggregat von betrieblichen Handlungen zur Bee i n f l u s s u n g und Nutzung von Rahmenbedin
gungen und damit zur Gewinnung von Autonomie-Spielräumen - nach
zuzeichnen, so könnte man f o r m u l i e r e n , daß i n K l e i n b e t r i e b e n d i e 
Voraussetzungen von Strategiefähigkeit o f t n i c h t oder nur t e i l 
weise gegeben s i n d . W i l l man K l e i n b e t r i e b e i n die Lage v e r s e t z e n , 
e r f o l g r e i c h auf dem Markt zu o p e r i e r e n und die Arbeitsbedingungen 
i h r e r Beschäftigten auf einem akzeptablen Stand zu h a l t e n bzw. 
s i e zu verbessern, so s i n d p r i n z i p i e l l zwei Ansatzpunkte möglich: 
Man kann d ie Rahmenbedingungen im Sinne der K l e i n b e t r i e b e beein
f l u s s e n und man kann i h r e Strategiefähigkeit, (d.h. die Fähigkeit, 
Bedingungen zu k o n t r o l l i e r e n ) fördern. 

Woran man j e w e i l s s i n n v o l l e r w e i s e a n s e t z t , hängt s t a r k von der 
Ausgangssituation ab: In B e t r i e b e n , die das Marktgeschehen a l s 
völlig von außen d e t e r m i n i e r t e r l e b e n , w i r d man i n einem e r s t e n 
S c h r i t t kaum Ansatzpunkte für eine vom B e t r i e b ausgehende Verbes
serung der Arbeitsbedingungen f i n d e n . H i e r i s t zunächst einmal 
die unmittelbare Beeinflussung entsprechender Faktoren (z.B. 
Durchsetzung von Arbeitsschützvorschriften) s i n n v o l l . Komplemen
tär dazu wäre aber auch zu versuchen, zunächst die Voraussetzun
gen für primär nach innen g e r i c h t e t e Strategieansätze zu s c h a f f e n 
sowie durch die Veränderung von Rahmenbedingungen die Wirksamkeit 
so geförderter s t r a t e g i s c h e r Handlungen zu verbessern. Wie w i r zu 
zeigen versucht haben, s i n d es vor a l l e m Bedingungen auf den Ab
satzmärkten (z.B. hohe Kaufkraftelastizität der Nachfrage oder 
Überkapazitäten, aber auch mißbräuchliche Nutzung von Marktmacht) 
sowie "angeborene" U n g l e i c h h e i t e n (wie z.B. Standort des B e t r i e b s 
oder seine E i g e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g ) , die die Strategiefähigkeit 
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und -Wirksamkeit in v i e l e n K l e i n b e t r i e b e n s t a r k einschränken und 
damit deren Chancen, Arbeitsbedingungen zu g e s t a l t e n . 

Verallgemeinernd läßt s i c h sagen, daß die E r f o l g s a u s s i c h t e n eines 
B e t r i e b e s , gemessen an s e i n e r Ausgangsposition, um so mehr s t e i 
gen, desto w e i t e r e r s i c h vom E x t r e m f a l l des r e i n r e a k t i v e n Be
t r i e b s e n t f e r n t und j e mehr e r i n der Lage i s t , seine innerbe
t r i e b l i c h e n Bedingungen optimierend zu k o n t r o l l i e r e n , d.h., S t r a 
tegiefähigkeit zu e n t w i c k e l n . Wie weit s i c h aber damit tatsäch
l i c h s eine Wettbewerbsposition verbessern läßt, hängt wiederum 
von den externen Marktbedingungen ab. L e t z t e r e bestimmen a l s o d i e 
Wirksamkeit und die Reichweite s e i n e r s t r a t e g i s c h e n Aktionen. 

Wegen der außerordentlichen Heterogenität des k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
B e r e i c h s , gerade auch unter dem Aspekt s o l c h e r "externer Bedin
gungen", unterscheidet s i c h schon die Strategiefähigkeit der Be-
t r i e b e enorm, e r s t recht aber d i f f e r i e r e n die mit den s t r a t e g i 
schen Handlungen e r r e i c h t e n E f f e k t e . Der Versuch e i n e r T y p i s i e 
rung nach angewandten oder p o t e n t i e l l e i n s e t z b a r e n S t r a t e g i e n 
hätte deshalb diese Bedingungen wiederum besonders zu berücksich
t i g e n . Das heißt, man kann zwar bestimmte b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e n 
( i n den dazu fähigen Betrieben) durchaus nachzeichnen. Sobald man 
s i c h aber die Frage nach i h r e r d e r z e i t i g e n Bedeutung im k l e i n b e 
t r i e b l i c h e n Bereich insgesamt und nach i h r e r möglichen weiteren 
Verbreitung sowie nach den Folgen i h r e r P r a k t i z i e r u n g für andere 
Marktteilnehmer s t e l l t , i s t eine genaue Untersuchung n i c h t nur 
der i n t e r n e n Voraussetzungen, sondern auch der Bedingungen auf 
den Märkten, auf denen die Be t r i e b e o p e r i e r e n , unumgänglich. 

W i l l man w e s e n t l i c h über das h i e r präsentierte, sehr vorläufige 
Stadium der Analyse hinaus gelangen, s i n d w e i t e r e und t i e f e r g e h e n 
de Studien nötig, wobei die Pe r s p e k t i v e der "Strategiefähigkeit" 
von K l e i n b e t r i e b e n für die Untersuchung der d o r t i g e n A r b e i t s b e 
dingungen und i h r e r Veränderbarkeit v e r s p r i c h t , s i c h a l s durchaus 
f r u c h t b a r zu erweisen. 
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EXKURS: 

Arbeitsbedingungen im K l e i n b e t r i e b aus der Perspek-
t i v e der Bevölkerungs- bzw. Arbeitnehmerumfragen 
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-23 9 

Vorbemerkung 

Befaßt man s i c h mit Humanisierungspotentialen i n K l e i n b e t r i e b e n , 
so kann eine Befragung der dort beschäftigten Arbeitnehmer w i c h t i 
ge Hinweise über technische und a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e D e f i z i t e 
i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n l i e f e r n . Darüber hinaus können aus den sub
j e k t i v e n Beschreibungen und Bewertungen auch f o r s c h u n g s l e i t e n d e 
Erkenntnisse über eine humane Gestaltung von Arbeitsbedingungen ge
wonnen werden. Die Berücksichtigung s u b j e k t i v e r E i n s t e l l u n g e n , Ur
t e i l e und Fähigkeiten b e i der Analyse und Gestaltung von A r b e i t 
i s t gerade im Zusammenhang mit dem Programm "Forschung zur Humani-

1) 
sierung des A r b e i t s l e b e n s " i n den Vordergrund gerückt. A l l e r 
dings z e i g t e s i c h i n den e l f Jahren s e i t das Programm läuft, daß 
die M i t t e l - und Großbetriebe sowie d i e dort Beschäftigten das 
hauptsächliche Untersuchungsfeld d a r s t e l l t e n , während d i e k l e i n e 
ren B e t r i e b e i n diesem Programm über längere Z e i t hinweg s t a r k un-

2) 
terrepräsentiert waren. 
Angesichts d i e s e r besonderen Gewichtung muß man von einem be
trächtlichen Nachholbedarf b e i der Erforschung k l e i n b e t r i e b l i c h e r 
Arbeitsbedingungen sprechen. Das g i l t i n k o n z e p t i o n e l l e r und me
th o d i s c h e r H i n s i c h t i n besonderem Maße für d i e Befragung der Be
l e g s c h a f t e n . 

Im Gegensatz zum e i g e n t l i c h e n E r g e b n i s b e r i c h t , i n denen d i e Resul-
tage sowohl der eigenen empirischen Untersuchung a l s auch e i n e r 
Sekundärauswertung v o r l i e g e n d e r M a t e r i a l i e n v o r g e s t e l l t wurden, 

1) V g l . allgemein h i e r z u Bundesdrucksache l o / 1 6 ; auf Vorhabens
ebene s t e l l v e r t r e t e n d h i e r z u : F r i c k e u.a. 1981 und U l i c h 1981. 

2) In jüngster Z e i t w i r d dieses Untersuchungsfeld stärker i n die 
Forschungsvorhaben einbezogen, so b e i s p i e l s w e i s e i n den Branchen 
P r o j e k t e n zum "Abbau von Belastungen im H o t e l - und Gaststätten
gewerbe", der " T e x t i l - und B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e " oder des "Tischlerhandwerks". 
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s o l l d i e s e r Exkurs - auf dem Hintergrund e i n e r g e z i e l t e n Inven
t a r i s i e r u n g von veröffentlichten Befragungen mit k l e i n b e t r i e b 
l ichem Bezug - e i n i g e z e n t r a l e E r k e n n t n i s s e d a r s t e l l e n ; z u g l e i c h 
w i r d der Versuch gemacht, d i e Probleme und den Forschungsbedarf 
b e i Arbeitnehmerbefragungen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor näher 
zu i d e n t i f i z i e r e n . 

I . Befragung von Arbeitnehmern aus K l e i n b e t r i e b e n 

Anhand e i n e r g e z i e l t e n I n v e n t a r i s i e r u n g von Bevölkerungsumfragen, 
b e i denen (auch) Beschäftigte aus K l e i n b e t r i e b e n b e t e i l i g t waren, 

1) 
läßt s i c h p r i n z i p i e l l die folgende Erkenntnis f o r m u l i e r e n : Es 
g i b t kaum abgeschlossene Forschungsvorhaben, d i e s i c h s p e z i e l l und 
g e z i e l t mit der Befragung von Arbeitnehmern i n K l e i n b e t r i e b e n be
faßt haben. Dieser Mangel läßt s i c h i n der i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h -
o r i e n t i e r t e n Forschung e i n d e u t i g und immer wieder f e s t s t e l l e n 
( v g l . i n ähnlicher Weise Weimer 1983; Brötz u.a. 1983 sowie Da-
browski u.a. 1984); i n den b i s l a n g f o r m u l i e r t e n Fragestellungen 
und untersuchten Problemsituationen h e r r s c h t das großbetriebliche 
Modell, vor. Aber auch i n angrenzenden F o r s c h u n g s d i s z i p l i n e n , wie 
z.B. i n der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h - o r i e n t i e r t e n Handwerksforschung., 
werden Befragungen von Arbeitnehmern ausgeklammert oder l e d i g l i c h 
a l s zusätzliche I n f o r m a t i o n s q u e l l e zu einem s p e z i f i s c h e n Einzelproblem des K l e i n b e t r i e b s e i n g e s e t z t . 

1) Zur I n v e n t a r i s i e r u n g wurden hauptsächlich die folgenden I n f o r 
mationsquellen genutzt und a u f b e r e i t e t : 
- Recherche b e i der Dokumentationsstelle des I n s t i t u t s für Ar

bei t s m a r k t - und Berufsforschung Nürnberg, 
- Nachweis von Forschungsprojekten, und entsprechenden Kurzan

gaben des Informationszentrums S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n Bonn, 
- a r c h i v i e r t e Umfragen, Datenbestandskataloge und Studienbe

schreibungen des Z e n t r a l a r c h i v s für Empirische S o z i a l f o r 
schung der Universität zu Köln 

- sowie eine Reihe grauer L i t e r a t u r , insbesondere aus dem sog. 
akademischen Forschungsbereich zum betreffenden Thema. Der 
Zugang zur grauen L i t e r a t u r und zu Tabellenbänden von sog. 
kommerziellen Markt- und M e i n u n g s i n s t i t u t e n war zumeist auf
grund der hohen Kosten n i c h t möglich. 

2) B e i s p i e l s w e i s e d i e b e t r i e b l i c h e n Mobilitätsprobleme b e i Fach
a r b e i t e r n i n Schmidt 1984. 
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Somit v e r b l e i b e n d i e i n der Regel repräsentativ angelegten, mit 
allgemeinen s o z i o l o g i s c h e n Themen befaßten Bevölkerungsumfragen 
zur Gewinnung von Erkenntnissen über Beschäftigte i n K l e i n b e t r i e 
ben. Auch h i e r muß man aber die*Einschränkung machen, daß d i e Be
triebsgrößenklasse b e i der Auswahl der Befragungspersonen n i c h t 
a l l z u häufig e i n Quotenmerkmal d a r s t e l l t und normalerweise h i n t e r 
andere Auswahlmerkmale wie A l t e r , Geschlecht, Nationalität, Be
r u f , Branche, Region u .a . zurücktritt. Aber auch soweit-die Grö
ßenklasse a l s Quotenbedingung angewandt w i r d , d i e n t s i e hernach 
l e d i g l i c h zur besseren Beschreibung der befragten P o p u l a t i o n , 
n i c h t aber zur d i f f e r e n z i e r t e n D a r s t e l l u n g von Befragungsergebnissen. 

A n d e r e r s e i t s kann b e i der I n v e n t a r i s i e r u n g n i c h t übersehen werden, 
daß gerade i n der Vergangenheit d i e Betriebsgröße qu a s i a l s demo
graphische Komponente b e i Bevölkerungsumfragen sehr häufig mitbe
rücksichtigt wurde, und zwar sowohl b e i empirischen Untersuchungen 
zu allgemeinen p o l i t i s c h e n Fragen (etwa d i e E i n s t e l l u n g zur Demo
k r a t i e , zum Staatsapparat, zur Kommunalpolitik) a l s auch zu Pro
blemen von A r b e i t im weiteren Sinne. Bei l e t z t e r e n l a s s e n s i c h 
s e i t Beginn der 60er Jahre i n h a l t l i c h d r e i verschiedene Phasen un
te r s c h e i d e n : 

o Zu Beginn b i s M i t t e der 6 0er Jahre dominierten repräsentativ an
gelegte Untersuchungen zur s o z i a l e n S i c h e r h e i t . Gegenstandsbe
r e i c h e wie Vermögensbildung i n Arbeitnehmerhand, A l t e r s v o r s o r g e , 
i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e Ausbildungsaufwendungen e t c . stan 
den im M i t t e l p u n k t der (Erwerbs-)Bevölkerungsumfragen, wobei 
auch der (mögliche) Einfluß der demographischen V a r i a b l e "Be
triebsgröße" überprüft wurde. 

o In der zweiten Hälfte der 6 0er Jahre und zu Beginn der 7 0er wur
den vor a l l e m Befragungen i n i t i i e r t , d i e den A r b e i t s - und Un-

1) A k t u e l l e s B e i s p i e l etwa die Studie von Schmidtchen 1984. Die 
Größenklasse war eines der Quotenmerkmale (S. 346), eine t a b e l 
l a r i s c h e und i n t e r p r e t a t i v e D a r s t e l l u n g des s i g n i f i k a n t e n oder 
n i c h t s i g n i f i k a n t e n Zusammenhangs zwischen Betriebsgrößenklasse 
und s u b j e k t i v e n Angaben/Aussagen fand jedoch nur am Rande 
s t a t t . 
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f a l l s c h u t z sowie d i e Mitbestimmung im B e t r i e b zum Forschungsge
genstand hatten. Gerade b e i diesen Untersuchungsdimensionen wur
den s i g n i f i k a n t e D i f f e r e n z e n zwischen den e i n z e l n e n Betriebsgrö
ßenklassen erwartet und z.T. empi r i s c h bestätigt. 

o Daran anschließend tauchten d e r a r t i g e Themenkomplexe auf dem 
Hintergrund der nunmehr einsetzenden Debatte über A r b e i t s - und 
Lebensqualität auf; Befragungskomplexe über A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
und Belastungen am A r b e i t s p l a t z kamen hin z u . Gerade i n d i e s e r 
Phase wurde immer wieder der Zusammenhang zwischen der B e t r i e b s 
größenklasse und den s u b j e k t i v e n Angaben überprüft. 

1... Das Dilemma e i n e r Verallgemeinerung der Befragungsergebnisse 

B e i der I n v e n t a r i s i e r u n g der i n den d r e i Phasenabschnitten durch
geführten Umfragen fällt 'auf, daß die V a r i a b l e "Betriebsgröße" i n 
außerordentlich v i e l e n Studien bzw. Fragebogen vorgesehen war, daß 
aber d i e 'Größenklasse nur i n den wenigsten Fällen auch i n der Aus
wertung und i n der I n t e r p r e t a t i o n des Befragungsmaterials präsent 
i s t . Dieses o f f e n s i c h t l i c h e Mißverhältnis i s t zu a l l e r e r s t das 
Produkt e i n e r i n den S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n üblichen Gewohnheit, wo
nach Ergebnisse von Bevölkerungsumfragen nur ins o w e i t beschrieben 
und veröffentlicht werden, a l s d e u t l i c h e Unterschiede zwischen 
T e i l p o p u l a t i o n e n a n z u t r e f f e n s i n d ; auf diesem Hintergrund w i r d der 
geringe B e i t r a g der V a r i a b l e n "Betriebsgröße" für die obengenann
ten Themenkomplexe und für die Bildung von d e u t l i c h abgrenzbaren 
"Meinungsgruppen" b e r e i t s s i c h t b a r . W i s s e n s c h a f t l i c h den Nachweis 
zu führen, daß es b e i den meisten Befragungsthemen keinen s i g n i f i 
kanten Zusammenhang zwischen der a r t i k u l i e r t e n E i n s t e l l u n g , .Mei
nung e t c . und der Zugehörigkeit zu Betriebsgrößenklassen g i b t , wä
re i n d i e s e r E r k e n n t n i s p e r s p e k t i v e eine "unmögliche" Vorgehenswei
se . 

Hinzu kommt, daß die Kategorie "Größe des B e t r i e b s " i n ähnlicher 
Weise a l s eine unabhängige V a r i a b l e behandelt w i r d , wie b e i s p i e l s 
weise das Le b e n s a l t e r , die Nationalität oder die b e r u f l i c h e Aus
b i l d u n g . Der s o z i a l e und g e s e l l s c h a f t l i c h e "Sinn" der z u l e t z t ge-
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nannten biographischen Kategorien i s t weitestgehend e r f o r s c h t und 
verallgemeinerbar (z.B. verbergen s i c h h i n t e r Kategorien wie "Na
tionalität" oder "Geschlecht" weiterführende Aspekte wie etwa so
z i a l e Kontakte und Chancen, Orientierungsmuster, E r w e r b s p e r s p e k t i 
ven u.v.m., die mit der Kategorie i n einem si n n h a f t e n Zusammenhang 
stehen); von daher fällt es auch l e i c h t e r , d i e mit diesen b i o g r a 
phischen Kategorien a u f b e r e i t e t e n Massendaten weitgefächert i n t e r 
p r e t i e r e n zu können. Demgegenüber i s t der s o z i a l e "Sinn" der Kate
g o r i e Betriebsgröße noch vollkommen ungeklärt (Schacht 1979). S o l l 
s i e a l s unabhängige V a r i a b l e i n d i e I n t e r p r e t a t i o n von Umfrageda
ten eingehen, so müßte zuerst geklärt werden, was s i c h möglicher
weise h i n t e r d i e s e r globalen Kategorie v e r b i r g t (z.B. g a n z h e i t l i 
che T a t i g k e i t s s t r u k t u r , bestimmter Arbeitskräftetyp, s p e z i e l l e 
Formen der i n n e r - und z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Kooperation oder der 
Belast u n g s v e r a r b e i t u n g ) . Solange aber eine w i s s e n s c h a f t l i c h e Re
f l e x i o n über den s o z i a l e n "Sinn" d i e s e r Kategorie a u s b l e i b t , führt 
die Bildung von Analysegruppen entlang der Betriebsgrößenklasse 
eben nur zu dem häufig vorgefundenen Mißverhältnis zwischen Erhe
bung und I n t e r p r e t a t i o n . 

Dieses Mißverhältnis bedeutet auch, daß d i e betriebsgrößenbezoge
nen Darstellungen und I n t e r p r e t a t i o n e n i n den b i s l a n g vorliegenden 
Studien außerordentlich heterogen und auch e i n z e l f r a g e n s p e z i f i s c h 
ausgewählt s i n d , wodurch e i n i n h a l t l i c h e r Überblick., ggf. Ver
g l e i c h , lückenhaft b l e i b e n müßte und eine angemessene Form der Ver
allgemeinerung e r s t auf dem Hintergrund e i n e r zeitaufwendigen und 
systematischen Sekundäranalyse des empirischen U r m a t e r i a l s möglich 
w i r d . Da e i n s o l c h kostenträchtiges Verfahren von vornherein n i c h t 
beantragt wurde und vielmehr eine P r o b l e m a t i s i e r u n g der (auch) 
kleinbetriebsbezogenen Arbeitnehmerbefragungen im M i t t e l p u n k t s t e 
hen s o l l t e , werden anschließend e i n i g e der z e n t r a l e n Untersu
chungsergebnisse - insbesondere aus Veröffentlichungen der oben
genannten d r i t t e n Phase - a u f g e g r i f f e n und z u g l e i c h e i n e r k r i t i 
schen Würdigung unterzogen. 
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2. Grundstruktur der Befragungsergebnisse 

In den Bevölkerungsumfragen zur " A r b e i t s - und Lebensqualität" 
standen - für die h i e r r e l e v a n t e Perspektive - d r e i Konzepte zur 
Bearbeitung von s u b j e k t i v e n Äußerungen im Vordergrund: A r b e i t s z u 
f r i e d e n h e i t , Beschreibung und Bewertung der Arbeitsbedingungen so
wie A r b e i t s b e l a s t u n g e n . Entlang d i e s e r häufig p r a k t i z i e r t e n D i f f e 
r e n z i e r u n g s o l l e n die z e n t r a l e n Ergebnisse d a r g e s t e l l t werden. 

(1) A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t : Untersuchungen über B e t r i e b s z u f r i e d e n 
h e i t , A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t oder d i e eher a r b e i t s p s y c h o l o g i s c h e Va
r i a n t e " s u b j e k t i v e B e f i n d l i c h k e i t " s o l l e n einen e r s t e n E i n b l i c k i n 
die Stimmungslage bzw. "persönliche S i t u a t i o n " am A r b e i t s p l a t z ge
ben; h i e r z u werden persönliche und s i t u a t i v e Merkmale sowie i n 
d i v i d u e l l empfundene Arbeitsprobleme (z.T. auch. Krankheitsphänome
ne) e r f r a g t und erfaßt. Um möglichst keine Dimension zu vernach
lässigen, werden häufig Modelle konkreter V a r i a b l e n (z.B. Bunz 
u.a. 19 71"-) oder Faktorenmodelle (häufig i n Anlehnung an Herzberg 
u.a. 1959) e r s t e l l t . Solche Bestrebungen zur Vollständigkeit wer
den jedoch i n den s e l t e n s t e n Fällen i n h a l t l i c h auch eingelöst; e i 
ne s p e z i e l l e F r a g e s t e l l u n g , e i n besonderes empirisches Untersu
chungsfeld oder d i e angewandte Methode sowie das j e w e i l i g e I n s t r u 
ment v e r l e i t e n zur S e l e k t i o n und Reduktion der k o n z e p t i o n e l l zu
nächst e r a r b e i t e t e n Dimensionen. 

In den meisten Z u f r i e d e n h e i t s s t u d i e n werden solche E i n z e l f r a g e n 
f o r m u l i e r t , d i e s i c h auf die Beschäftigungssicherheit, Vorgesetz
te , ^ A r b e i t s z e i t e n , A u f s t i e g s - und Fortbildungsmöglichkeiten, den 
A r b e i t s i n h a l t sowie die Einkommens- und S o z i a l l e i s t u n g e n b e z i e 
hen. Gerade i n diesen Aspekten der A r b e i t s s i t u a t i o n wird eine we
s e n t l i c h e Quelle für Z u f r i e d e n h e i t und/oder Unzu f r i e d e n h e i t vermu
t e t und außerdem werden abweichende Prozentergebnisse - b e i s p i e l s 
weise i n der V e r t e i l u n g zwischen "sehr z u f r i e d e n " , " z u f r i e d e n " und 
" n i c h t z u f r i e d e n " - erwartet. Die vorgefundenen Ergebnisse über 
( E i n z e l - ) Z u f r i e d e n h e i t e n werden aber sehr e i n s e i t i g a u f b e r e i t e t 
und deshalb auch unzureichend i n t e r p r e t i e r t : Insoweit p r o z e n t u e l l e 
Abweichungen i n den Zufr i e d e n h e i t s w e r t e n zwischen Beschäftigten 
aus größeren und k l e i n e r e n Betrieben f e s t g e s t e l l t werden, wi r d 
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d i e s überwiegend mit den zusätzlich erhobenen Arbeitskräftemerkma
l e n e r a r b e i t e t und erklärt. In diesem F a l l w i r d nämlich der im 
K l e i n b e t r i e b vorgefundene höhere Z u f r i e d e n h e i t s w e r t - etwa bezüg
l i c h der A r b e i t s z e i t r e g e l u n g - mit der besonderen Arbeitskräfte
s t r u k t u r des k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektors ( v e r g l e i c h s w e i s e hoher 

1) 
F r a u e n a n t e i l , Teilzeitkräfte u.a.) i n Zusammenhang gebracht. I n 
wieweit diese D i f f e r e n z im Zu f r i e d e n h e i t s w e r t auch auf k l e i n - bzw. 
großbetriebsspezifische Bedingungen (etwa abweichende Marktbedin
gungen, Entlohnungsgrundsätze) zurückzuführen i s t , w i r d i n der 
Regel n i c h t w e i t e r überprüft. 

Die Aggregation von E i n z e l z u f r i e d e n h e i t e n i n der Umfrageforschung 
s t e l l t einen i n t e r e s s a n t e n Versuch dar, den V e r g l e i c h zwischen 
T e i l p o p u l a t i o n e n zu e f f e k t i v i e r e n . Aus a l l e n E i n z e l z u f r i e d e n h e i t e n 
w i r d (z.B. pro Betriebsgrößenklasse) e i n Durchschnittswert e r r e c h 
net; anschließend wird der allgemeine Durchschnittswert a l l e r E i n 
z e l v a r i a b l e n (-Durchschnittswerte) g e b i l d e t und zwischen Tei l p o p u 
l a t i o n e n v e r g l i c h e n (so Bunz u.a. 1974; FAG 1979; INFAS 1980). Da
mit können zumindest zwei Z i e l e e r r e i c h t werden: Globalaussagen 
über die a k t u e l l e " Z u f r i e d e n h e i t s l a g e " i n den u n t e r s c h i e d l i c h e n 
B e t r i e b s t y p e n s i n d weniger zufällig, durch m u l t i p l e Regressionen 
können z.B. weitere Bestimmungsfaktoren der allgemeinen A r b e i t s z u 
f r i e d e n h e i t herausgefunden werden. Und außerdem b i e t e n d i e Durch
s c h n i t t s w e r t e die Möglichkeit, d i e Stimmungslage und deren Ent
wicklung über einen längeren Zeitraum hinweg v e r f o l g e n zu können 
( g l e i c h e Frageformulierung v o r a u s g e s e t z t ) . 

Eine d e r a r t i g e Aggregatbildung führt zu zwei empirischen Ergebnis
sen, d i e a l s Desiderat und gemeinsamer Tenor e i n e r V i e l z a h l empi
r i s c h e r Studien g e l t e n können. 

o Die Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen i s t i n Großbe
t r i e b e n v e r b r e i t e t e r a n z u t r e f f e n a l s i n K l e i n b e t r i e b e n . Diese 

1) Das Problem e i n e r V e r g l e i c h b a r k e i t e i n z e l n e r Dimensionen auf 
der Ebene von Betriebsgrößenklassen wi r d unter (2) i n e i n e r 
zusätzlichen Perspektive behandelt. 
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g e n e r e l l e Aussage w i r d jedoch i n v i e l e n vorliegenden Studien r e 
l a t i v i e r t , aber n i c h t i n Frage g e s t e l l t (z.B. mit folgenden For
mulierungen: "der Tendenz nach g i l t d i ese Aussage", "die Unzu
f r i e d e n h e i t i s t i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n l e i c h t u n t e r d u r c h s c h n i t t 
l i c h " , " d i e extreme negative S e i t e der Unzu f r i e d e n h e i t wächst 
•mit der Betriebsgröße" e t c . ) . 

o Die Z u f r i e d e n h e i t mit den Arbeitsbedingungen nimmt s e i t M i t t e 
der 60er Jahre ständig ab. Die zunehmende Un z u f r i e d e n h e i t ent
w i c k e l t s i c h gleichmäßig, und zwar b e i A r b e i t e r n wie b e i Ange
s t e l l t e n i n den großen und i n den k l e i n e n B e trieben. 

Nun i s t es a l l e r d i n g s u n z u t r e f f e n d , wenn man a l l e i n anhand subjek
t i v e r Z u f r i e d e n h e i t s - oder Unzufriedenheitsäußerungen bzw. p o s i t i 
ver oder n e g a t i v e r B e f i n d l i c h k e i t i n t e r p r e t a t i v Rückschlüsse auf 
den j e w e i l i g e n f aktischen'Zustand der Arbeitsbedingungen z i e h t , 
wie d i e s vor a l l e m i n den Bevölkerungsumfragen zu Beginn und M i t t e 
der 70er Jahre e r f o l g t e . M i t dem In t e r e s s e an q u a n t i t a t i v e n Ver
t e i l u n g e n können zwar besondere Zonen und Felder von Unzufrieden
h e i t oder Z u f r i e d e n h e i t entdeckt werden; e i n entscheidender Mangel 
i s t aber h i e r im methodisch-konzeptionellen Umgang mit dem subjek
t i v e n Aussagematerial zu sehen: E i n hohes Niveau an A r b e i t s z u f r i e 
denheit i n n e r h a l b eines bestimmten Bereichs wird mit der E x i s t e n z 
angenehmer, s o z i a l verträglicher Arbeitsbedingungen g l e i c h g e s e t z t . 
Dadurch besteht aber die Gefahr e i n e r sehr oberflächlichen, wenn 
n i c h t gar f a l s c h e n Bewertung und I n t e r p r e t a t i o n von. A r b e i t s b e d i n 
gungen. Darüber hinaus besteht w e i t e r d i e Gefahr, daß s i c h über 
die Unterschiede i n der a r t i k u l i e r t e n Z u f r i e d e n h e i t zwischen T e i l 
populationen k e i n brauchbarer Zugang zu konkreten Ansatzpunkten 
der Gestaltung von Arbeitsbedingungen gewinnen läßt. Unklar b l e i b t 
auch d ie Bedeutung der Z u f r i e d e n h e i t bzw. Unzufriedenheit für den 
Befragten s e l b s t ; es wäre b e i s p i e l s w e i s e zu vermuten, daß d i e Ar
t i k u l a t i o n von Z u f r i e d e n h e i t i n einem K l e i n b e t r i e b einen anderen 
S t e l l e n w e r t , d.h. auch eine ganz andere persönliche und s o z i a l e 
Bedeutung hat, a l s die A r t i k u l a t i o n von Z u f r i e d e n h e i t i n einem 
Großbetrieb. 
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W i l l man d i e Schlüsselgröße " A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t " a l s einen spe
z i e l l e n B e i t r a g zur Analyse und Gestaltung von Arbeitsbedingungen 
a u f r e c h t e r h a l t e n und w e i t e r e n t w i c k e l n , so wäre folgendes zu be
rücksichtigen: Von p o s i t i v e n s u b j e k t i v e n Aussagen ( h i e r : A r b e i t s 
z u f r i e d e n h e i t ) kann man n i c h t d i r e k t auch auf günstige A r b e i t s b e 
dingungen i n t e r p r e t a t i v schließen; umgekehrt kann man von ungün
s t i g e n Aussagen n i c h t u n m i t t e l b a r rückschließen auf ne g a t i v e , d.h. 
schlechte Verhältnisse bzw. Bedingungen. Dies bedeutet, daß d i e 
durchweg f e s t g e s t e l l t e , t e n d e n z i e l l größere A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t 
i n den k l e i n e r e n Betrieben noch k e i n I n d i k a t o r dafür i s t , daß i h r e 

1) 
Arbeitsbedingungen v e r g l e i c h s w e i s e besser wären. Eine d i f f e r e n 
z i e r t e E i n s i c h t müßte s i c h aus der s u b j e k t i v e n Beschreibung und 
Einschätzung der A r b e i t s s i t u a t i o n ergeben. 
(2) Arbeitsbedingungen: M i t dem Instrument der Repräsentativbefra
gung über den Zustand der Arbeitsbedingungen wurde schon immer e i n 
f u n d i e r t e r Zugang zu Informationen aus der A r b e i t s w e l t erwartet; 
auch war man i n der S o z i a l f o r s c h u n g an betriebsgrößenbezogenen Un
te r s c h i e d e n sowie den s u b j e k t i v e n E i n s t e l l u n g e n und Erwartungen 
der j e w e i l i g e n T e i l p o p u l a t i o n e n i n t e r e s s i e r t . Über lange Jahre 
hinweg - und z.T. auch heute noch - ging man von der k o n z e p t i o n e l 
l e n Annahme aus, mit der Befragung e i n e r s e i t s Fakten und konkrete 
Angaben über d i e A r b e i t s - und B e t r i e b s s i t u a t i o n e n zu gewinnen, an
d e r e r s e i t s s u b j e k t i v e Meinungen und Wertehaltungen über d i e beruf
l i c h e A r b e i t zu erheben. 

(a) In der Regel werden mit Bevölkerungsumfragen Fakten und I n f o r 
mationen gewonnen, die im allgemeinen von hoher A b s t r a k t i o n (z.B. 
Beruf, b e r u f l i c h e Tätigkeit) s i n d und deswegen e i n i g e s an P l a u s i -
bilität für eine grobe C h a r a k t e r i s i e r u n g k l e i n b e t r i e b l i c h e r Bedin
gungen b e s i t z e n . Es handelt s i c h h i e r b e i auch um empirische Er
kenn t n i s s e , d i e über Jahrzehnte hinweg verhältnismäßig s t a b i l 
b l e i b e n , d.h. i n den vorgefundenen Studien immer wieder i n ähnli
cher Weise zutage treten... E i n weiteres Merkmal d i e s e r s u b j e k t i v 

1) Die w i c h t i g s t e n methodischen und i n h a l t l i c h e n Erklärungen für 
solche Inkompatibilitäten befinden s i c h i n G l a t z e r ; Zapf 1984 y 

S. 24 f f . 
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a r t i k u l i e r t e n "Fakten" i s t , daß manche unter ihnen eine gewisse 
Ähnlichkeit mit den über s t a t i s t i s c h e Verfahren erhobenen Daten 
aufweisen. 

Aus der Fülle der über Umfragen wiede r h o l t gewonnenen Erkenntnisse 
zu "Strukturdaten" der S i t u a t i o n i n K l e i n b e t r i e b e n seien s t e l l v e r 
t r e t e n d genannt: 

- In k l e i n e r e n Betrieben i s t der gewer k s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n s 
grad der Belegschaft w e s e n t l i c h geringer a l s i n M i t t e l - und 
Großbetrieben. 

- Je k l e i n e r d i e Betriebe s i n d , desto höher wi r d der A n t e i l der 
Teilzeitbeschäftigten. 

- Je k l e i n e r d i e B e t r i e b e , desto höher wi r d der F r a u e n a n t e i l . 
- Das d u r c h s c h n i t t l i c h e Lebensalter der Beschäftigten i n K l e i n b e 

t r i e b e n i s t n i e d r i g e r a l s i n Großbetrieben. 
- S c h i c h t a r b e i t i s t i n K l e i n b e t r i e b e n kaum, v e r t r e t e n . 
- In K l e i n b e t r i e b e n , s i n d d i e Beschäftigten w e s e n t l i c h häufiger 

noch i n ihrem ursprünglich e r l e r n t e n Beruf tätig a l s i h r e K o l l e 
gen i n anderen Betriebsgrößenklassen. 

- Das d u r c h s c h n i t t l i c h e Nettoeinkommen i n K l e i n b e t r i e b e n i s t ge
r i n g e r . 

- Der Zeitaufwand für die Anfahrt zur A r b e i t s s t e l l e i s t i n K l e i n 
b e t r i e b e n geringer. 

Die Plausibilität und Aussagewirkungen d e r a r t i g e r Strukturergeb
n i s s e i s t jedoch e r n s t h a f t i n Frage zu s t e l l e n , wenn man die große 
Heterogenität und V i e l f a l t k l e i n b e t r i e b l i c h e r O r g a n i s a t i o n s e i n h e i 
ten mit i n Betracht z i e h t . Es i s t zu vermuten, daß eine weitere 
A u s d i f f e r e n z i e r u n g der Merkmalsgruppe "Beschäftigte i n K l e i n b e 
t r i e b e n " insbesondere nach zusätzlichen allgemeinen Betriebsmerk
malen zu einem angemesseneren Überblick sowohl über Gemeinsamkeit, 

aber auch über die S t r e u b r e i t e der konkreten Ausprägung von Indikatoren im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor führt. 

1) Hervorzuheben i s t , daß im Rahmen unserer Inventarisierungsarbeiten ke i n P r o j e k t a n z u t r e f f e n war, welches s i c h ausschließlich 
mit der repräsentativen Befragung von Arbeitskräften im kleinbetrieblichen Sektor befaßt. Wenn überhaupt, dann waren das domi
nierende Auswahlkriterium d i e Branche, der W i r t s c h a f t s z w e i g , Industrie/Handwerk e t c . , n i c h t aber s p e z i f i s c h e K o n s t e l l a t i o n e n 
k l e i n b e t r i e b l i c h e r Prägung ( v g l . h i e r z u auch P l e i t n e r 1981). 
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So gesehen, müßte i n zukünftigen Untersuchungen das Quotenmerkmal 
Beschäftigung im K l e i n b e t r i e b d i e e r s t r a n g i g e R o l l e b e i der Aus
wahl von Probanden s p i e l e n , eine Konzentration auf diese Bevölke
rungsgruppe wäre i n methodischer und i n h a l t l i c h e r H i n s i c h t notwen
d i g , wobei auf einen P a r a l l e l v e r g l e i c h mit den Beschäftigten i n 
Großbetrieben - wie dies b i s h e r der F a l l war - zunächst v e r z i c h t e t 
werden könnte. 

(b) Auch auf der Ebene der sog. "Meinungsfragen" wird häufig mit 
der Annahme o p e r i e r t , daß zwischen Betriebsgröße und der A r t der 
su b j e k t i v e n E i n s t e l l u n g möglicherweise e i n Zusammenhang bestehen 
könnte. Von den h i e r z u veröffentlichten i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n 
und demoskopischen Untersuchungen bzw. von deren Ergebnissen her 
bet r a c h t e t g i b t es im großen und ganzen zwei u n t e r s c h i e d l i c h e Ten
denzen: 

o Studien, d i e s i c h mit den Meinungen s p e z i e l l e r g e s e l l s c h a f t l i 
cher Gruppen befassen (z.B. mit Auszubildenden, kaufmännischen 
A n g e s t e l l t e n oder I n d u s t r i e a r b e i t e r n ) , eine repräsentative 
Stichprobe a l l e i n auf dieses Merkmal k o n z e n t r i e r e n und dabei 
auch d i e Zugehörigkeit zu u n t e r s c h i e d l i c h e n Betrieben berück
s i c h t i g e n , kommen i n der Mehrzahl zu dem Ergebnis, daß d i e Be
triebsgröße keinen s i g n i f i k a n t e n Einfluß ausübt auf d i e A r t und 
Weise, wie d i e A r b e i t s s i t u a t i o n eingeschätzt bzw. bewertet w i r d 
(z.B. b e i Häfeli u.a. 1981 oder Hörning,Bücker-Gärtner 1982). 

o Studien mit' e i n e r eher repräsentativen Bevölkerungsstichprobe 
bestätigen dagegen die Annahme, daß es b e i den Beschäftigten aus 
K l e i n - , M i t t e l - und Großbetrieben zu Abweichungen i n den S i t u a 
tionseinschätzungen kommen kann ( I n f r a t e s t 1978; BMA 1982). S i e 
demonstrieren die s an j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n I n d i k a t o r e n der 
A r b e i t und der b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n e n ( s . u . ) . 

Beide Tendenzen müssen s i c h n i c h t unbedingt widersprechen. V i e l 
mehr müßte man zukünftig der Frage nachgehen, ob das Befragungsma
t e r i a l von r e l a t i v homogenen Bevölkerungsgruppen doch zu einem 
d i f f e r e n z i e r t e n Meinungsbild a u f b e r e i t e t werden kann, i n dem eine 
aussagekräftige Merkmalskombination zwischen Betriebsgröße und an-
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deren, noch zu entwickelnden b e t r i e b l i c h e n Bedingungen, Vorausset
zungen u.a. angewandt w i r d . 

V e r f o l g t man die nach Betriebsgrößen a u f b e r e i t e t e n Ergebnisse der 
Bevölkerungsumfragen, so fällt auf, daß es zumeist d i e g l e i c h e n 
Aspekte der A r b e i t s s i t u a t i o n s i n d , d i e zu einem u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Meinungsbild zwischen Groß- und K l e i n b e t r i e b e n führen. Es si n d 
d i e s häufig wiederkehrend d i e folgenden d r e i Dimensionen: 

- Einschätzung b e t r i e b l i c h e r S o z i a l l e i s t u n g e n : Z a h l r e i c h e Untersu
chungen r e f e r i e r e n immer wieder das Ergebnis, daß d i e S o z i a l l e i 
stungen i n Großbetrieben sowohl vielfältiger a l s auch günstiger 
b e u r t e i l t werden a l s i n K l e i n b e t r i e b e n . 

- Einschätzung der i n n e r b e t r i e b l i c h e n Aufstiegsmöglichkeiten: Vor 
a l l e m i n K l e i n b e t r i e b e n s i n d d i e Erwartungen, eine A u f s t i e g s 
chance zu haben, r e l a t i v g e r i n g ausgeprägt; dagegen werden von 
Beschäftigten i n Großbetrieben i n weitaus höherem Maße und grö
ßerem Umfang Aufstiegschancen erwartet. 

- Ähnliches g i l t für die Einschätzung der b e t r i e b l i c h e n F o r t - und 
Weiterbildungsmöglichkeiten: Auch h i e r werden günstige Chancen 
nur von Arbeitskräften aus Großbetrieben gesehen; i n Kl e i n b e 
t r i e b e n s i n d p o s i t i v e Reaktionen sehr s e l t e n a n z u t r e f f e n . 

Auf dem Hintergrund d e r a r t i g e r Tendenzen kommen die Studien meist 
zur Annahme e i n e r p a r t i e l l d e p r i v i l e g i e r t e n S i t u a t i o n der A r b e i t s 
kräfte i n K l e i n b e t r i e b e n . 

Nun muß man s i c h gerade b e i diesen B e i s p i e l e n a l l e r d i n g s d i e Frage ! 
s t e l l e n , ob n i c h t d i e Anwendung und Ausarbeitung der Forschungsdi
mensionen eine wesentliche Ursache für das negative Erscheinungs
b i l d des K l e i n b e t r i e b e s i s t . Das vorrangige Untersuchungsfeld der 
I n d u s t r i e - und B e t r i e b s s o z i o l o g i e war schon immer der größere I n 
d u s t r i e b e t r i e b ; b e i der Entwicklung von t h e o r e t i s c h e n Konzepten, 
a n a l y t i s c h e n Untersuchungsdimensionen, Methoden und Instrumentenstand der s t r u k t u r i e r t e Großbetrieb Modell. Dementsprechend wurden j 
auch Befragungsdimensionen entlang großbetrieblicher Bedingungen 
und Voraussetzungen e n t w i c k e l t . Die mit diesen Dimensionen nunmehr 
i n K l e i n b e t r i e b e n gewonnenen Befragungsergebnisse s i n d deswegen 
a l s außerordentlich problematisch - wenn n i c h t gar a l s f a l s c h - zu 
bezeichnen. E r s t eine der v o r f i n d l i c h e n k l e i n b e t r i e b l i c h e n Wirklichkeit angemessene Dimensionierung des Befragungsinstruments, 
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würde den Arbeitnehmern i n K l e i n b e t r i e b e n e i n angemesseneres Ur
t e i l und Meinungsbild sowie eine exaktere Beschreibung erlauben. 
Eine d e r a r t i g e F ortentwicklung müßte folgendes berücksichtigen: 

o Den S o z i a l l e i s t u n g e n i n M i t t e l - und Großbetrieben ( b e t r i e b l i c h e 
A l t e r s v e r s o r g u n g , Zusatzversicherung, Fahrgeld, Essenszuschuß, 
medizinische Betreuung und Versorgung, F r e i z e i t e i n r i c h t u n g e n , 
B e t r i e b s k i n d e r g a r t e n etc.) stehen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor 
ganz andere V o r t e i l e gegenüber, die n i c h t immer a l s S o z i a l l e i 
stungen erkennbar s i n d oder allgemein a l s solche verstanden wer
den, b e i s p i e l s w e i s e Nutzung des Firmenwagens, von Maschinen, 
B a u t e i l e n und Werkzeugen a l l e r A r t zu p r i v a t e n A r b e i t e n nach 
Feierabend oder am Wochenende, Haustrunk, Preisnachlaß auf f i r 
meneigene Produkte und eine Reihe w e i t e r e r monetärer und n i c h t 
monetärer Vergünstigungen. 

o Der b e r u f l i c h e A u f s t i e g i s t i n M i t t e l - und Großbetrieben e i n 
ganz anders verlaufender Prozeß und z e i g t s i c h an anderen Aspek
ten von A r b e i t im V e r g l e i c h zum K l e i n b e t r i e b . Der großbetriebli
che B e g r i f f und d i e D e f i n i t i o n von A u f s t i e g i s t überwiegend ge
bunden an r a t i o n a l e , ökonomische und s t r u k t u r e l l e K r i t e r i e n wie 
Lohngruppe, A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , h i e r a r c h i s c h e S t r u k t u r , bessere 
und s c h l e c h t e r e A r b e i t s b e r e i c h e e t c . ; dagegen s i n d im K l e i n b e 
t r i e b ganz andere Entwicklungen und Faktoren für einen "Auf
s t i e g " maßgeblich: Der A u f s t i e g i m . K l e i n b e t r i e b e r f o l g t etwa 
über den allmählichen Aufbau eines i n t e n s i v e n Vertrauensverhält
n i s s e s zum Geschäftsinhaber. E i n sol c h e r Aufbau der Vertrauens
b a s i s ermöglicht und eröffnet eine Reihe von V o r t e i l e n für den 
Betr o f f e n e n , d i e gerade im K l e i n b e t r i e b a l s Pendant zu den groß-
b e t r i e b l i c h e n Formen des A u f s t i e g s zu b e g r e i f e n s i n d , wie z.B. 
Rechnungen s e l b s t begleichen zu dürfen, die Übergabe von Zweit
schlüsseln für bestimmte B e t r i e b s b e r e i c h e oder Funktionen, per
manente und ausführliche Informationen über d i e w i r t s c h a f t l i c h e 
Lage des B e t r i e b s , Betreuung von Auszubildenden, unmittelbaren 
Kontakt mit Kunden sowie andere Formen, die s u b j e k t i v und objek
t i v a l s A u f s t i e g bewertet werden könnten. 

o Ebenso kann das großbetriebliche Modell e i n e r mehr oder weniger 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Form von F o r t - und Weiterbildung n i c h t oh
ne weiteres auf den k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor übertragen werden; 
vielmehr muß man b e i der Formulierung entsprechender Befragungs
dimensionen davon ausgehen, daß im K l e i n b e t r i e b gerade b e i ganz
h e i t l i c h e n Tätigkeitsstrukturen andere Formen der Vermi t t l u n g 
und des Erwerbs von Q u a l i f i k a t i o n e n vorherrschen und l e t z t l i c h 
zur Sicherung und zur Erhöhung des i n d i v i d u e l l e n Q u a l i f i k a t i o n s 
niveaus w e s e n t l i c h b e i t r a g e n . 

Es geht a l s o zunächst darum, daß man für die k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Bedingungen gesonderte Untersuchungsdimensionen und In d i k a t o r e n 
e n t w i c k e l t , welche der S i t u a t i o n eher gerecht werden und eine 
zwingend notwendige Ergänzung zu den b i s l a n g angewandten V a r i a b l e n 
d a r s t e l l e n . Berücksichtigt werden muß darüber hinaus, daß die i n 
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den vorgefundenen Studien f a v o r i s i e r t e n Befragungsvariablen - wie 
b e i s p i e l s w e i s e " b e r u f l i c h e r A u f s t i e g " oder " b e t r i e b l i c h e S o z i a l 
l e i s t u n g e n " - eine ganz bestimmte I n t e r p r e t a t i o n b e r e i t s mit 
t r a n s p o r t i e r e n , und zwar i n Anlehnung an großbetriebliche Bedin
gungen und Verhältnisse ( d i f f e r e n z i e r t e H i e r a r c h i e - , Lohngruppen
s t r u k t u r u . a . ) . Diese b e g r i f f l i c h e F i x i e r u n g wäre vor a l l e m b e i 
ei n e r Befragung der Beschäftigten aus K l e i n b e t r i e b e n zu durchbre
chen, indem an S t e l l e der sonst üblichen B e g r i f f e " A u f s t i e g " e t c . 
entweder a b s t r a k t e r e K r i t e r i e n benutzt werden ( i n diesem F a l l e e t 
wa d i e Befragung allgemein nach V o r t e i l e n , Verbesserungsmöglich
k e i t e n im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor) oder auch konkrete k l e i n b e 
t r i e b s t y p i s c h e Merkmale vorgegeben werden, wie etwa das V e r t r a u 
ensverhältnis zum Geschäftsführer, d i e Übernahme von Werkzeugen, 
die Benutzung eines Firmenwagens, d i e A r t der p e r s o n e l l e n K o n t r o l 
l e u .a . Hierdurch könnte das i n den empirischen Untersuchungen 
oftmals d a r g e s t e l l t e Gefälle i n der Beschreibung oder i n der I n 
t e r p r e t a t i o n von groß- und k l e i n b e t r i e b l i c h e n Arbeitsbedingungen 

• . . 1) 
m o d i f i z i e r t und angemessener b e u r t e i l t werden. 

(3) A r b e i t s b e l a s t u n g e n : Über R i s i k e n und Belastungen, d i e von Ar
beitskräften aus dem k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor wahrgenommen und 
a r t i k u l i e r t werden, l i e g e n nur wenige repräsentativ ausgewertete 
Ergebnisse vor. Dieser Mangel wiegt besonders schwer, da ganze 

Wirtschaftszweige und Branchen durchweg k l e i n b e t r i e b l i c h strukturiert sin d , über deren besondere B e l a s t u n g s s i t u a t i o n e n jedoch 
keine zuverlässigen Angaben gemacht werden können. Dieser Mangel 
beeinträchtigt natürlich auch einen V e r g l e i c h zwischen Branchen 
bzw. zwischen den Aussagen/Eindrücken der dort Beschäftigten. 

Die vorhandenen empirischen Erkenntnislücken verhindern immer noch 
den Nachweis eines möglichen Zusammenhangs zwischen Betriebsgröße 

1) Außerdem wäre zu berücksichtigen, daß bestimmte V a r i a b l e n n i c h t 
nur i n Anlehnung an großbetriebliche Strukturen a b g e l e i t e t wur
den; vielmehr s i n d auch s u b j e k t i v u n t e r s c h i e d l i c h e D e f i n i t i o n e n 
a n z u t r e f f e n ( b e i s p i e l s w e i s e bedeutet der B e g r i f f " A u f s t i e g " b e i 
Beschäftigten i n K l e i n b e t r i e b e n s o v i e l wie "selbständig ma
chen", Betriebswechsel u . a . ) . 

2) Etwa Nahrungs- und Genußmittelgewerbe, H o t e l - und Gaststätten
gewerbe, ho l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e u.a.; v g l . T e i l A., Kap.III 
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und der ( s u b j e k t i v beschriebenen) B e l a s t u n g s s i t u a t i o n . Deswegen 
kann auch weiterhin i n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r a x i s die Behaup
tung bzw. Vermutung k u r s i e r e n , daß d i e Be l a s t u n g s s i t u a t i o n i n den 

K l e i n b e t r i e b e n günstiger und weniger zu bemängeln wäre und i n Betrieben anderer Größenklassen mehr Anlaß zu K r i t i k bestünde. Die 
i n unserer Recherche vorgefundenen Befunde b e i n h a l t e n E i n z e l t e n 
denzen, d i e einen s o l c h eindeutigen Zusammenhang überhaupt n i c h t 
stützen. Vielmehr g i b t es Belastungsarten, d i e von Beschäftigten 
der u n t e r s c h i e d l i c h e n Betriebsgrößenklassen i n q u a n t i t a t i v ähnli
chem Ausmaß angeführt werden, a n d e r e r s e i t s s i n d andere negative 
Faktoren wiederum i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise zum Ausdruck ge
bracht worden. 

Sieht man einmal von der wenig e r f r e u l i c h e n Erkenntnis ab, daß die 
Befragungsergebnisse der i n v e n t a r i s i e r t e n Studien manchmal gegen
sätzlich waren oder wenige Prozente Abweichungen zwischen T e i l p o 
p u l a t i o n e n a l s e i n d e u t i g e r Beweis für d i e E x i s t e n z von Größenklas
sen d i f f e r e n z e n h e r h a l t e n mußten, l a s s e n s i c h - mit a l l e r V o r s i c h t 
~ nur ganz wenige einigermaßen g e s i c h e r t e Verallgemeinerungen über 
die ( s u b j e k t i v beschriebenen) B e l a s t u n g s s i t u a t i o n e n herausheben: 

o In a l l e n Betriebsgrößenklassen werden von den dort Beschäftigten 
i n ähnlichem Ausmaß negative Umgebungseinflüsse, hohe körperli
che Anforderungen und ungünstige Körperhaltungen b e i der A r b e i t 
t h e m a t i s i e r t . In den meisten Untersuchungen werden anhand der 
Betriebsgrößen keine markanten Abweichungen r e g i s t r i e r t ; i n s o 
f e r n d i e prozentualen Angaben über Belastungen wie Lärm oder 
Schadstoffe v e r e i n z e l t d i f f e r i e r e n , w i r d dies angemessenerweise 
den s p e z i f i s c h e n Stichprobenmerkmalen zugeschrieben (wenn b e i 
s p i e l s w e i s e b e i den Befragten aus dem k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor 
die Zugehörigen zum D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h dominieren und die 
Angehörigen des handwerklichen bzw. i n d u s t r i e l l e n K l e i n b e t r i e b s 
unterrepräsentiert sind, kommen f e r t i g u n g s - und p r o d u k t i o n s t y p i 
sche Belastungen durch Staub, Schmutz u.a. weniger zum Aus
druck) . 

1) Häufig wird das geringere K r i t i k n i v e a u im K l e i n b e t r i e b der be
sonderen Arbeitskräftestruktur zugeschrieben (jüngere, a r b e i t s -
marktbezogene Be l e g s c h a f t , n i e d r i g e s Bildungsniveau e t c . ) . 
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o Belastungen und negative B e f i n d l i c h k e i t e n , d i e s i c h mit A r t und 
Org a n i s a t i o n der Arbeitsaufgaben verbinden - Monotoniegefühl, 
mangelnde z e i t l i c h e und s a c h l i c h e D i s p o s i t i o n s c h a n c e n am Ar
b e i t s p l a t z , streng r e g l e m e n t i e r t e , k u r z z y k l i s c h e A r b e i t s w e i s e n 
e t c . -,werden von Befragten aus M i t t e l - und Großbetrieben i n der 
Regel häufiger genannt a l s von i h r e n Kollegen aus Kleinbetrieben . 

o Der Umfang und d i e Regelung der täglichen bzw. wöchentlichen Ar
b e i t s z e i t , des Urlaubs e t c . werden vor a l l e m von den Beschäftig
ten im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor a l s belastende Größe hervorgeho
ben, dagegen t h e m a t i s i e r e n d i e Beschäftigten i n Großbetrieben 
häufiger die Regelungen von S c h i c h t a r b e i t und K u r z a r b e i t a l s ne
gat i v e n - B e s t a n d t e i l i h r e r Tätigkeit. 

o Befragungsabweichungen werden t e i l w e i s e auch i n der Einschätzung 
des Arbeitstempos und der A r b e i t s h e t z e r e g i s t r i e r t . Der A n t e i l 
der Beschäftigten, d i e s i c h über e i n hohes Tempo am A r b e i t s p l a t z 
beklagen, i s t normalerweise i n m i t t l e r e n und größeren Betrieben 
höher a l s i n K l e i n b e t r i e b e n . 

o Aus neueren Untersuchungen e r g i b t s i c h - was im übrigen i n Ge
gensatz zu früheren Studien s t e h t -, daß das A r b e i t s p l a t z r i s i k o 
und die Angst um d i e S i c h e r h e i t des A r b e i t s p l a t z e s von den Be
schäftigten im g l e i c h e n Umfang hervorgehoben werden. E i n Unter
schied besteht jedoch d a r i n , daß d i e Beschäftigten i n K l e i n b e 
t r i e b e n die A r b e i t s p l a t z a n g s t überwiegend a l s e i n k o l l e k t i v e s 
Problem sehen bzw. ansprechen, dagegen w i r d i n Großbetrieben die 
A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t d i f f e r e n z i e r t e r ausgesprochen, und zwar 
i n Abhängigkeit von Q u a l i f i k a t i o n s - und Statusunterschieden. 

Diese und ähnliche Ergebnisse s i n d zwar s t i c h h a l t i g , z u g l e i c h s i n d 
s i e banal und v i e l zu g l o b a l , um einen E i n b l i c k i n d i e Besonder
h e i t e n der Belastungsprobleme i n e i n z e l n e n B e t r i e b s t y p e n zu geben. 
Gerade d ie wenigen b i s l a n g vorliegenden - über s u b j e k t i v e Aussagen 
gewonnenen - Erklärungen und Bewertungen der B e l a s t u n g s s i t u a t i o n 
bekräftigen nochmals d i e eingangs f o r m u l i e r t e F e s t s t e l l u n g , daß im 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor dringend eine genauere Erforschung not
wendig i s t . Dabei s o l l t e n aber d i e Untersuchungen n i c h t von vorn-
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h e r e i n auf einen V e r g l e i c h mit anderen Betriebsgrößen angelegt 
s e i n , vielmehr müßten zunächst d i e b e t r i e b s t y p i s c h e n Bedingungen 
und Belastungen im Vordergrund der Erhebungen stehen. 

I I . B a s i s a r b e i t e n für h u m a n i s i e r u n g s o r i e n t i e r t e Umfrageforschungen 

Zur Herausarbeitung von Humanisierungspotentialen und R i s i k e n im 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor - unter Einschluß der Aussagen und Mei
nungen der dort Beschäftigten - muß man zu a l l e r e r s t d i e unter 1.2 
angeführten Erhebungs- und Interpretationsmängel überwinden. Dar
über hinaus müssen zukünftig verstärkt d i e folgenden g e s t a l t u n g s 
re l e v a n t e n Fragen behandelt werden: 

o Inwieweit verweisen d i e von Arbeitskräften beschriebenen Arbeitsbedingungen und Belastungen auf besondere k l e i n b e t r i e b s t y 
pische S t r a t e g i e n und Ursachen? 

o S p i e l e n Belastungen für die Beschäftigten i n K l e i n b e t r i e b e n d i e 
selbe R o l l e wie für die Beschäftigten i n M i t t e l - und Großbetrie
ben oder b e s i t z e n Belastungen im K l e i n b e t r i e b eine andere Bedeu
tung? 

Die w i s s e n s c h a f t l i c h e und p r a k t i s c h e Klärung sol c h e r Fragen i s t 
eine entscheidende Grundvoraussetzung dafür, i n welchen Bereichen 
die Aktivitäten besonders d r i n g l i c h anzusetzen hätten, welche kon
kr e t e n Ansatzpunkte gewählt werden müssen und wie die Beschäftig
ten auf diese Verbesserungsmaßnahmen konkret r e a g i e r e n . H i e r z u e i 
nige grundsätzliche Anmerkungen: 

(1) B e i der Erfassung von Gefährdungen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sek
t o r i s t davon auszugehen, daß e i n i g e s p e z i f i s c h e Voraussetzungen 
für d i e s u b j e k t i v e Wahrnehmung und Erfahrung besonders der b e r u f s -
t y p i s c h e n Belastung/Beanspruchung gegeben s i n d * Zu diesen Voraus
setzungen zählen etwa die G a n z h e i t l i c h k e i t der Tätigkeit, der i n 
der Regel geringe S p e z i a l i s i e r u n g s g r a d zwischen der B e l e g s c h a f t , 
der arbeitsmäßig bedingte enge Kontakt zwischen Älteren und Jüngeren 
( n i c h t z u l e t z t b e i der b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g ) , d i e d i r e k t e E r f a h -
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rung krankheitsbedingten bzw. - vorbeugenden Ausscheidens aus dem 
B e t r i e b oder der Beratung und K o n t r o l l e durch d i e Berufsgenossen
schaften/das Gewerbeaufsichtsamt. Aus diesen und anderen Gründen 
i s t zunächst zu erwarten, daß d i e E x i s t e n z e i n e r b e r u f s t y p i s c h e n 
Belastung begünstigt wi r d (was jedoch noch n i c h t s über mögliche 
s u b j e k t i v e "Verdrängungsleistungen" besagt). V i e l e s s p r i c h t eben
so dafür, daß d i e Gefahr der Einwirkung e i n e r b e r u f s t y p i s c h e n Be
las t u n g auf den Menschen im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor weitaus grö
ßer i s t a l s b e i der a r b e i t s t e i l i g e n , sehr a u s d i f f e r e n z i e r t e n und 
o f t räumlich getrennten Aufgabenstruktur i n Großbetrieben. 

Geht man davon aus, daß gerade i n K l e i n b e t r i e b e n der Abbau der berufsspezifischen Belastung eine w i c h t i g e Maßnahme zur Humanisie
rung der Arbeitsbedingungen d a r s t e l l t (bzw. zukünftig d a r s t e l l e n 
könnte), so b e i n h a l t e t diese Stoßrichtung sowohl V o r t e i l e a l s auch 
N a c h t e i l e für B e t r i e b und A r b e i t s k r a f t . E i n V o r t e i l l i e g t etwa da
r i n , daß der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang s i c h normalerweise sehr 
p l a u s i b e l äußert; den j e w e i l i g e n b e r u f s t y p i s c h e n Belastungsein
flüssen (z.B. Mehlstaub, ungünstige Körperhaltung bzw. -Stellung, 
negative Temperatur- oder Witterungsbedingungen) entsprechen zu
meist t y p i s c h e B e r ufskrankheiten. Diese argumentative E i n d e u t i g 
k e i t von Ursache und Wirkung vergrößert ohne Z w e i f e l d i e Chance, 
daß i n diesem s p e z i e l l e n Belastungsbereich e r f o l g r e i c h e G e s t a l 
tungsansätze e n t w i c k e l t und eingebracht werden (können), insbeson
dere da h i e r natürlich auch e i n massiver Außendruck auf die Be
t r i e b e herrschen kann (etwa p r a k t i z i e r t durch s t a a t l i c h e K o n t r o l l 
organe, S o z i a l - und Krankenversicherungsträger u.v.m.). Deswegen 
i s t d i e l e g i t i m a t o r i s c h e Basis für Forderungen und Verbesserungs
aktivitäten sehr günstig; d i e be t r o f f e n e n Arbeitskräfte und i h r e 
I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g können s i c h auf allgemein "abgesicherte" Be
gründungen stützen. Eine weitere Begünstigung zur Thematisierung 
und zum Abbau b e r u f s s p e z i f i s c h e r Belastungen l i e g t ohne Z w e i f e l 
auch d a r i n , daß diesbezügliche technische Problemlösungen oder a r 
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e A l t e r n a t i v e n i n vielfältiger Weise auf den 
Absatzmärkten b e r e i t s vorhanden s i n d bzw. a l s B e r a t u n g s l e i s t u n g 
( I n d u s t r i e - und Handelskammer, Handwerkskammer) angeboten werden. 
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A n d e r e r s e i t s kann man im k l e i n b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h n i c h t überse
hen, daß d i e b e r u f l i c h e Identität, der B e r u f s s t o l z oder d i e k o l 
l e k t i v e Berufs- bzw. Handwerkstradition n i c h t s e l t e n i n engem Zu
sammenhang mit der b e r u f s s p e z i f i s c h e n Belastung stehen. Aus der 
E x i s t e n z e i n e r s p e z i e l l e n Belastungsart wird d i e eigene Tätigkeit 
häufig e r s t a l s r i c h t i g e " A r b e i t " empfunden; diese Belastung ge
hört i n der s u b j e k t i v e n Bewertung schon immer zur Anforderungs
s t r u k t u r und markiert das Besondere i h r e r Tätigkeit. Außerdem beein
flußt • der i n d i v i d u e l l e Bezug auf die besondere Belastung auch 
die eigene p o s i t i o n e i l e Verortung i n n e r h a l b der Erwerbsbevölke
rung und i n der G e s e l l s c h a f t überhaupt; d i e s p e z i e l l e Belastung 
l i e f e r t i n d i v i d u e l l e "Argumente" für die eigene R o l l e im s o z i a l e n 
G e f l e c h t . Diese Verzahnung von b e r u f s s p e z i f i s c h e r Belastung und 
Identitätsbildung kann nunmehr für b e t r i e b l i c h e HdA-Bestrebungen 
und deren Wirkungen auf die Arbeitskräfte von hoher Bedeutung 
s e i n . I n s o f e r n i n K l e i n b e t r i e b e n d i e wesentlichen Ursachen für 
die t y p i s c h e Berufskrankheit bzw. für die negative Beanspruchung 
abgebaut werden, v e r r i n g e r n s i c h möglicherweise die Erkrankungs- . 
fälle, die Abwanderungsbewegungen, die Leistungsbeeinträchtigun
gen u.a.; z u g l e i c h e n t f a l l e n aber auch mit dem g e z i e l t e n B ela
stungsabbau s u b j e k t i v a l s w i c h t i g empfundene Elemente der Ar
b e i t s s i t u a t i o n , was zu einschneidenden negativen Konsequenzen für 
die i n d i v i d u e l l e O r i e n t i e r u n g und das Verhalten b e i der A r b e i t 
führen kann. Mit dem Abbau der b e r u f s t y p i s c h e n Belastung droht 
der V e r l u s t des Selbstwertgefühls, d i e Verunsicherung des Berufs
bewußtseins und des Ar b e i t s h a n d e l n s , d i e Einbuße an Verhandlungs
macht und eine V i e l z a h l anderer Identitätsprobleme auf Seiten der 
betro f f e n e n Arbeitskräfte. 

Wegen der besonderen Q u a l i f i k a t i o n s - und Aufgabenstruktur im 
K l e i n b e t r i e b i s t a l s o d i e b e r u f s t y p i s c h e Belastung normalerweise 
durchgehend präsent und er f a h r b a r . H i e r i n einen v o r d r i n g l i c h e n 
Ansatzpunkt für die HdA im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor zu sehen, 
mag o b j e k t i v verständlich erscheinen, zumal von d i e s e r Belastung 
t e n d e n z i e l l die gesamte Belegschaft b e t r o f f e n s e i n kann und des
halb mit der Verbesserung e i n großer und s o z i a l angemessener Ver
b r e i t u n g s e f f e k t e r z i e l t w i r d . Auf der anderen S e i t e besteht aber 
das R i s i k o , daß die Verbesserungsdiskussion oder d i e konkreten 
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e x i s t e n z s i c h e r n d e n Maßnahmen des B e t r i e b s (und ggf. des B e t r i e b s 
r a t s ) von den Arbeitskräften n e g a t i v bewertet oder gar abgelehnt 
werden, da i n f o l g e des Abbaus der b e r u f s t y p i s c h e n Belastung neu
a r t i g e O r i e n t i e r u n g s - und Verhaltensprobleme auf d i e Beschäftig
ten zukommen können und s i e oftmals unter dem Eindruck stehen, 
daß ihnen etwas Wichtiges v e r l o r e n g i n g . 

Deshalb i s t b e i repräsentativen Befragungsstudien und der wissen
s c h a f t l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n der Ergebnisse zu berücksichtigen, 
daß i n f o l g e der d o p p e l s e i t i g e n Wirkung der b e r u f s t y p i s c h e n Bela
stung (Gefährdung und Identitätsstiftung) d i e s e r gefährdete 
Aspekt n i c h t immer von Befragten angegeben wird. Dieser Wider
spruch von Wahrnehmung resp. Erfahrung e i n e r s e i t s und A r t i k u l a 
t i o n von Arbeitsnehmerproblemen a n d e r e r s e i t s kann mit den b i s h e r 
i n den Bevölkerungsumfragen p r a k t i z i e r t e n Frageformen und -arten 
n i c h t mehr gelöst werden, w e i l s i e den diver s e n Formen der sub
j e k t i v e n Beschreibung und'Gewichtung von Arbeitsbedingungen noch 
zu wenig Rechnung tragen. Methodische und i n s t r u m e n t e i l e Innova
t i o n e n müßten vielmehr berücksichtigen, daß f a k t i s c h vorhandene 
negative Anforderungen und Wirkungen der A r b e i t s s i t u a t i o n für die 
Betroffenen s e l b s t n i c h t ausschließlich einen negativen, d.h. be
lastenden Charakter b e s i t z e n : E r s t eine der s u b j e k t i v e n Argumen
tationsführung entsprechende und angepaßte Dimensionierung der 
Erhebungsfragen ermöglicht, zum einen d i e Bedeutung der b e r u f s t y 
pischen Belastung für die Beschäftigten im k l e i n b e t r i e b l i c h e n 
Sektor herauszuarbeiten; zum anderen erhält, man damit g e s t a l 
tungsrelevante Ansatzpunkte, d i e auch den Erwartungen der b e t r o f 
fenen Arbeitskräfte eher gerecht werden. 

(2) Neben den b e r u f s t y p i s c h e n Belastungen und Beanspruchungen 
kann man aber auch mit R i s i k e n und vor a l l e m mit Belastungskombi
nationen rechnen, die k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h s i n d . Auf " k l e i n b e 
t r i e b s s p e z i f i s c h e Belastungen" haben aber d i e b i s l a n g v o r l i e g e n 
den Befragungsstudien weder k o n z e p t i o n e l l noch i n h a l t l i c h Bezug 
genommen. Die Dominanz des V e r g l e i c h s der Ergebnisse zwischen Be-
triegsgrößenklassen hat den B l i c k auf die beiden Fragen ver
s t e l l t , ob es Belastungsarten und Ursachen g i b t , d i e vorwiegend 
oder gar ausschließlich im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor vorkommen 
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und i n welcher Weise diese i n den s u b j e k t i v e n Argumentationen zum 
1) 

Ausdruck gelangen. 

Unter dem h i e r gewählten Sammelbegriff " k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Belastungen" muß man zwei Perspektiven unterscheiden: Zum einen 
i s t zu vermuten, daß es Arbeiterprobleme, R i s i k e n e t c . g i b t , d i e 
i n e r s t e r L i n i e i n K l e i n b e t r i e b e n , n i c h t aber i n Betrieben ande
r e r Größenklassen vorkommen; die besonderen Merkmale und Voraus
setzungen der K l e i n b e t r i e b e s i n d von entscheidender Bedeutung für 
die " k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Belastung". Zum anderen kann man 
aber auch davon ausgehen, daß dasselbe s u b j e k t i v a r t i k u l i e r t e Ar
beiterproblem oder R i s i k o i n den einzelnen - Betriebsgrößenklassen 
auf ganz u n t e r s c h i e d l i c h e Ursachen verweisen können; beim Abbau 
der entsprechenden belastungsinduzierenden Faktoren müßten demzu
f o l g e i n den größeren und k l e i n e r e n Betrieben auch ganz v e r s c h i e 
dene technische sowie o r g a n i s a t o r i s c h e Ansatzpunkte gewählt wer-
den. 

Zukünftig müßten a l s o auch d i e Annahmen a u f g e g r i f f e n werden, daß 
im k l e i n b e t r i e b l i c h e n Sektor Belastungen im weiteren Sinne (Ge
fährdungen, A r b e i t s - und Arbeitnehmerprobleme, R i s i k e n u.a.) e x i 
s t i e r e n , die i n d i e s e r Weise weder i n M i t t e l b e t r i e b e n noch i n 
Großbetrieben a n z u t r e f f e n s i n d . Um dies i n Arbeitnehmerbefragun
gen zu berücksichtigen, müssen d i e besonderen Anforderungs- und 
Bedingungsstrukturen k l e i n e r e r B e t r i e b e noch präziser ausgearbei
t e t werden, z u g l e i c h müßte man die o b j e k t i v e n , insbesondere nega
t i v e n Folgen d i e s e r S t rukturen für die Arbeitskräfte i n die Be
trachtung miteinbeziehen. Auf diesem Hintergrund würden neuartige 
Arbeitnehmerprobleme und B e l a s t u n g s i n d i k a t o r e n zu Tage t r e t e n . 

B e i der H e r s t e l l u n g von Zusammenhängen zwischen den k l e i n -
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Strukturmerkmalen und Auswirkungen auf 
die Beschäftigten müßten u.a. folgende Fragen behandelt werden: 
Welche Verhaltensprobleme p r o d u z i e r t d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e s o z i a 
l e Organisationsform des K l e i n b e t r i e b s ? Welche q u a l i f i k a t i o n s b e -
zogenen R i s i k e n entstehen durch d i e permanente Rekomposition von 

1) Das Fehlen e i n e r solchen Perspektive i s t im übrigen n i c h t nur 
b e i Bevölkerungsumfragen, sondern auch i n stärker q u a l i t a t i v 
o r i e n t i e r t e n F a l l s t u d i e n , i n denen eine Befragung von A r b e i t s 
kräften, von b e t r i e b l i c h e n Experten mit A r b e i t s p l a t z b e o b a c h 
tung kombiniert werden, f e s t z u s t e l l e n . 
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A r b e i t s i n h a l t e n im V e r l a u f e des A r b e i t s t a g e s ? Welche belastende 
Bedeutung hat d i e besondere Kundennähe im K l e i n b e t r i e b für d i e 
Beschäftigten? Welche Belastungen und R i s i k e n verbinden s i c h mit 
dem k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Verhältnis von geplantem und impro
v i s i e r t e m Arbeitshandeln? I n welcher Weise s t e l l t s i c h im K l e i n 
b e t r i e b das Verhältnis zwischen E x t e n s i v i e r u n g und I n t e n s i v i e r u n g 
der Leistungsabgabe? Welche O r i e n t i e r u n g s - und Verhaltensschwie
r i g k e i t e n ergeben s i c h mit e i n e r s t a r k fürsorglichen Problemdefi
n i t i o n durch den Geschäftsinhaber? Welche besonderen Q u a l i f i k a -
t i o n s - und Kooperationsprobleme entstehen durch den k l e i n b e t r i e b s 
t y p i s c h e n A n l e r n - und Einarbeitungsprozeß u.v.a? 

Die w i s s e n s c h a f t l i c h e Bearbeitung d e r a r t i g e r Zusammenhänge i s t 
eine w i c h t i g e Voraussetzung zur E f f e k t i v i e r u n g von Umfrageinstru
menten. Das P o t e n t i a l an Dimensionen und In d i k a t o r e n zu A r b e i t s 
bedingungen und Arbeitsproblemen i s t b e i weitem noch n i c h t ausge
schöpft, vor a l l e m , wenn man die r e a l e S i t u a t i o n i n den K l e i n b e 
t r i e b e n i n s Auge faßt. Gerade d ie zuvor g e s t e l l t e n Fragen verwei
sen darauf, daß die Gl o b a l k a t e g o r i e n bzw. G l o b a l i n d i k a t o r e n , wie 
Lärm, Monotonie, r e p e t i t i v e A r b e i t , Schadstoffe u . a . , überhaupt 
n i c h t ausreichen, um über d i e A r b e i t s s i t u a t i o n im k l e i n b e t r i e b l i 
chen Sektor Fragen s t e l l e n zu können. 

Eine weitere Voraussetzung für die E f f e k t i v i e r u n g der Umfragefor
schung wie überhaupt für Befragungen im K l e i n b e t r i e b i s t , daß d i e 
b i s l a n g angewandten In d i k a t o r e n zur Erfassung von Arbeitnehmer
problemen, Belastungen e t c . n i c h t bloß mit neuen a n g e r e i c h e r t , 
sondern g l e i c h z e i t i g immanent w e i t e r e n t w i c k e l t werden. Diese For
derung e r g i b t s i c h aus dem empirischen Tatbestand, daß die Be
schäftigten aus K l e i n - und Großbetrieben s i c h möglicherweise den
selben belastenden Arbeitsbedingungen oder negativen Anforderungen 
ausgesetzt fühlen, deren Ursachen und s u b j e k t i v e Argumentations
gründe jedoch sehr heterogen s e i n können. Dies bedeutet, daß d i e 
bi s h e r i n der Umfrageforschung benützten G l o b a l k a t e g o r i e n zu we
n i g den d i f f e r e n z i e l l e n S i t u a t i o n e n entsprechen und ggf. für die 
Orientierungen, Interessen und Verhaltensformen der Beschäftigten 
i n K l e i n b e t r i e b e n unangemessen s i n d . 

Wenn man etwa f e s t s t e l l t , daß die A r b e i t s h e t z e sowohl i n K l e i n b e 
t r i e b e n a l s auch i n Großbetrieben i n ähnlichem.Umfang nega t i v 
t h e m a t i s i e r t w i r d , so können h i n t e r diesen s u b j e k t i v e n Aussagen 
sehr abweichende betriebsgrößenspezifische Bedingungen von E i n 
fluß s e i n . Im Großbetrieb könnte die A r b e i t s h e t z e r e s u l t i e r e n aus 
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dem Entlohnungsgrundsatz, der Entlohnungsmethode, den s y s t e m a t i 
s i e r t e n Kooperationsanforderungen, wogegen die A r b e i t s h e t z e im 
K l e i n b e t r i e b den s p e z i f i s c h e n Formen der Kooperation mit den Kun
den, der s p e z i e l l e n A r t und Weise, wie Aufträge abgewickelt wer
den e t c . ( s u b j e k t i v ) zugeschrieben werden können. Ähnliche Zusam
menhänge l i e g e n b i s l a n g nur i n der Streßforschung vor; d i e Ent
stehung von Streß wird b e i K l e i n b e t r i e b e n den o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Ablaufproblemen oder den Besonderheiten der Absatzmärkte zuge
schrieben, i n Großbetrieben r e s u l t i e r t dagegen der Streß i n e r 
s t e r L i n i e aus der hohen b e t r i e b l i c h e n Leistungsanforderung. 

Die Weiterentwicklung der globalen I n d i k a t o r e n m i t t e l s der zu
sätzlichen Einführung abfragbarer Begründungen würde für d i e Zu
kunft eine d i f f e r e n z i e r t e HdA-Strategie.eröffnen. Es i s t zu ver
muten, daß d i e i n M i t t e l - und Großbetrieben an Technik, sowie Ar
b e i t s o r g a n i s a t i o n ansetzenden HdA-Maßnahmen von den dort B e t r o f 
fenen auch w e i t e r h i n f a v o r i s i e r t ' werden. Eine ähnliche Stoßrich
tung b e i der Gestaltung sozialverträglicher Arbeitsbedingungen im 
K l e i n b e t r i e b s c h e int angesichts der vollkommen anderen Q u a l i f i k a -
t i o n s - und Tätigkeitsstruktur n i c h t unbedingt d i e e i n z i g e und be
ste Lösungsform zu s e i n ; Maßnahmen zur Verbesserung der i n f r a 
s t r u k t u r e l l e n Voraussetzungen der K l e i n b e t r i e b e (z.B. Beziehung 
zu L e i t f i r m e n oder Kunden, z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Kooperation) 
könnten zu günstigeren Arbeitsbedingungen und z u g l e i c h zur p o s i 
t i v e n Zustimmung auf s e i t e n der Beschäftigten führen. 

(3) Wie b e r e i t s erwähnt, i s t e i n entscheidender Mangel v o r l i e g e n 
der Umfrage Studien auch im m e t h o d i s c h - i n h a l t l i c h e n Umgang mit sub
j e k t i v e n Aussagen zu sehen. S u b j e k t i v a r t i k u l i e r t e Arbeitnehmer
probleme, Belastungen e t c . werden zur C h a r a k t e r i s i e r u n g bzw. Be
schreibung konkreter A r b e i t s s i t u a t i o n e n h o c h s t i l i s i e r t . Werden 
etwa Belastungen s u b j e k t i v n i c h t genannt, wird dies mit der E x i 
stenz günstiger Arbeitsbedingungen g l e i c h g e s e t z t . Daß der i n d i v i 
d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Nennung von Problemen und R i s i k e n immer 
auch eine s u b j e k t i v e Abwägung vorausgeht und auf diesem H i n t e r 
grund die j e w e i l i g e Aussage ( g e f i l t e r t ) e r f o l g t , wird i n diesen 
Studien unzureichend - wenn überhaupt - berücksichtigt. 

Dazu gehört auch die Er k e n n t n i s , daß die Wahrnehmung und A r t i k u 
l a t i o n von Arbeitnehmerproblemen und -belastungen von z a h l r e i c h e n 
s i t u a t i v e n und persönlichen Bedingungen abhängen. Die i n d i v i d u e l -

Mendius/Sengenberger/Weimer/Binkelmann (1986): Forschungsbericht Humanisierung des Arbeitslebens. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100742



l e n Voraussetzungen wie Bio g r a p h i e , Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u e t c . und 
s i t u a t i v e Merkmale (etwa Aktivitäten der Geschäftsführung oder 
des B e t r i e b s r a t s , Absatzmarktlage des Unternehmens u.v.m.) können 
im Artikulationsprozeß i n v i e l s c h i c h t i g e r Weise i n t e r v e n i e r e n . 
Dies kann s i c h schließlich auch d a r i n ausdrücken, daß s i c h unter 
k l e i n b e t r i e b l i c h e n Bedingungen d ie Bedeutung von Belastungen so
wie d i e damit zusammenhängende A r t der Belastungsbeschrei
bung ganz anders d a r s t e l l t a l s b e i Beschäftigten aus Großbetrie
ben. Zur E f f e k t i v i e r u n g e i n e r H d A - o r i e n t i e r t e n Umfrageforschung 
müßten auch h i e r V o r a r b e i t e n g e l e i s t e t werden: 

Eigene empirische Felderfahrungen ( i n B e t r i e b s f a l l s t u d i e n , i n Ge
sprächen mit A r b e i t e r n und Management) l a s s e n d i e Vermutung auf
kommen, daß es einen allgemeinen Zusammenhang zwischen der i n d i 
v i d u e l l e n Bereitschaft/Fähigkeit zur Beschreibung sowie A r t i k u l a 
t i o n von Arbeitnehmerproblemen und der j e w e i l i g e n Betriebsgröße 
g i b t . E i n sol c h e r Zusammenhang könnte etwa d e r a r t l a u t e n : B e i Ar
beitnehmern aus K l e i n b e t r i e b e n h e r r s c h t e i n b i l a n z i e r e n d e s Ant
w o r t v e r h a l t e n vor, dagegen dominiert b e i i h r e n Kollegen aus grö
ßeren Betrieben e i n eher enumeratives, d.h. aufzählendes Antwort
v e r h a l t e n . Beide Vermutungen s o l l e n abschließnd kurz erläutert 
werden. 

Eine der ganz wenigen Untersuchungen zu Belastungen im K l e i n b e 
t r i e b (Brötz u.a. 1982) z e i g t a l s Ergebnis, daß die Arbeitnehmer i n 
K l e i n b e t r i e b e n s i c h h i n s i c h t l i c h Gefährdungen p a s s i v v e r h a l t e n 
und eine sehr geringe Auflehnungs- und K o n f l i k t b e r e i t s c h a f t be
s i t z e n . Ohne auf dieses Ergebnis h i e r näher einzugehen,muß man 
doch fragen, ob die besonderen s o z i a l e n Beziehungen im K l e i n b e 
t r i e b auch e i n s p e z i e l l e s Verhältnis zur Beschreibung und A r t i k u 
l a t i o n von Belastungen produzieren und deshalb die Arbeitnehmer 
auch ganz andere Verhaltensweisen zur Verbesserung, von A r b e i t s b e d i n 
gungen demonstrieren müssen a l s i h r e Kollegen im Großbetrieb. 
Gleichwohl zeigen die eigenen Erfahrungen, daß die Beschäftigten 
aus K l e i n b e t r i e b e n i h r e Arbeitsbedingungen häufig i n b i l a n z i e r e n 
der Weise beschreiben und erklären. B e i s p i e l s w e i s e werden B e l a 
stungen, Gefährdungen, Arbeitnehmerprobleme u . a . zum T e i l sehr 
z u t r e f f e n d g e s c h i l d e r t , z u g l e i c h werden aber auch Begründungen 
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i n s Felde geführt, die den negativen Charakter der Belastungen 
"zurücknehmen" bzw. abschwächen. Dieses s p e z i e l l e A n t wortverhal
t e n , das negative Aspekte, mit p o s i t i v e n oder m a r g i n a l i s i e r e n d e n 
Äußerungen verknüpft, könnte den besonderen Austauschbeziehungen 
zwischen B e t r i e b und A r b e i t s k r a f t im K l e i n b e t r i e b zugeschrieben 
werden. Diese Austauschbeziehungen s i n d p e r s o n e l l , transparent 
und allgegenwärtig. Die Arbeitskräfte sehen laufend,was s i e für 
ih r e n L e i s t u n g s e i n s a t z vom B e t r i e b a l s Gegenleistung bekommen, 
was s i e für i h r e n L e i s t u n g s e i n s a t z opfern und womit s i e dafür zu • 
bezahlen haben (Gesundheit, Überzeiten e t c . ) . Weitere Gründe für 
diese A r t der s u b j e k t i v e n Reaktion wären etwa: Im K l e i n b e t r i e b 
werden eher Zugeständnisse an den e i n z e l n e n gemacht a l s i n Groß
be t r i e b e n ; das Feedback des eigenen Arbeitshandelns i s t im K l e i n 
b e t r i e b s c h n e l l e r und fördert zudem auch das gegenseitige Ver
ständnis für bestimmte Verhaltensweisen b e i der A r b e i t . 

B i l a n z i e r e n d heißt wohlgemerkt aber n i c h t , daß dies eine bewußte 
Abschwächungsstrategie auf s e i t e n des Arbeitnehmers i s t ; eine 
eher" b i l a n z i e r e n d e Reaktion kann z w e i f e l l o s mit. massiven Forde
rungen verbunden s e i n , etwa i n Form eines g e s t e i g e r t e n Erwar
tungsdrucks gegenüber Veränderungen nach z e i t l i c h bedingter Rück
sichtnahme auf b e t r i e b l i c h e Interessen und s i c h wandelnde Rahmen
bedingungen. 

Demgegenüber l a s s e n die empirischen Erfahrungen - noch andeu
tungsweise - erkennen, daß b e i Beschäftigten i n Großbetrieben e i n 
enumeratives Antwortverhalten und enumerative Reaktionen sehr 
v e r b r e i t e t s i n d . Es läßt s i c h häufig f e s t s t e l l e n , daß die Befrag
ten "bemüht" s i n d , jeden e i n z e l n e n belastenden bzw. negativen 
Aspekt i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n w e i t e r zu v e r m i t t e l n . Eine begrün
dete Abschwächung i h r e r aufgezählten Probleme f i n d e t i n der Regel 
n i c h t i n der Weise wie i n K l e i n b e t r i e b e n s t a t t . Diese Reaktions
form läßt s i c h j e t z t umgekehrt auf die größere Intransparenz der 
konkreten Austauschbeziehungen zwischen B e t r i e b und A r b e i t s k r a f t 
zurückbeziehen, wobei s i c h U n s i c h e r h e i t e n und skeptische Haltun
gen gegenüber dem anonymen Apparat "Großbetrieb" e i n s t e l l e n kön
nen; mit d i e s e r Grundhaltung entwickeln s i c h zwangsläufig auch 
keine E i n s i c h t e n und Verständnisse gegenüber dem B e t r i e b , im Ge-
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g e n t e i l , eine d i f f e r e n z i e r e n d e und umfassende R i s i k o - , Belastungs
und Problembeschreibung w i r d h i e r d u r c h sogar gefördert. Beim der
z e i t i g e n Stand der Forschung muß jedoch d i e weiterführende Frage 
o f f e n b l e i b e n , ob und inwieweit durch das enumerative Antwortver
h a l t e n der Beschäftigten eher V o r t e i l e oder eher N a c h t e i l e für 
die I n i t i i e r u n g und Durchsetzung von Humanisierungsmaßnahmen pro-

1) 
d u z i e r t werden. 

(4) W i l l man den beträchtlichen Nachholbedarf b e i der Erforschung 
k l e i n b e t r i e b l i c h e r Arbeitsbedingungen abbauen und dabei zukünftig 
verstärkt auch das Instrument (Erwerbs-)Bevölkerungsumfrage wie
der benutzen, dann s i n d d i e im vorangegangenen g e s c h i l d e r t e n Ba
s i s a r b e i t e n unbedingt zu f o r c i e r e n . Es s i n d Erhebungsdimensionen 
zu e n t w i c k e l n , die der k l e i n b e t r i e b l i c h e n Besonderheit und V i e l 
f a l t eher gerecht werden; es s i n d Frageformen und Fragearten zu 
entwerfen, d i e i n der Lage s i n d , Arbeitnehmerprobleme und zu
g l e i c h deren s u b j e k t i v e Bedeutung/Gewichtung zu erheben. Hierfür 
müßten zunächst die q u a l i t a t i v e n F a l l s t u d i e n im k l e i n b e t r i e b l i 
chen Sektor zur Herausarbeitung der k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n 
Probleme und Voraussetzungen gefördert werden; eine angemessene 
Dimensionierung kann nur über diesen Weg e r z i e l t werden. Dazu 
könnte methodisch auf die.Realgruppenforschung zurückgegriffen 
werden. Der k l e i n b e t r i e b l i c h e Sektor könnte ohne Z w e i f e l e i n ge
eignetes Feld für diese Methode d a r s t e l l e n . Weil d i e G e s t a l t e r 
von Arbeitsbedingungen und d i e Betroffenen g l e i c h z e i t i g mit d i e 
ser Methode angesprochen werden können, wären h i e r d i f f e r e n z i e r 
t e r e Kenntnisse über k l e i n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Belastungen und de
ren s u b j e k t i v e n Bedeutung zu erwarten. Die Dimensionierungsarbei-

1) Die Unterscheidung zwischen e i n e r b i l a n z i e r e n d e n und e i n e r 
aufzählenden Reaktion gegenüber Arbeitsbedingungen hat zwei
f e l l o s auch i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s eine Reihe von Konse
quenzen für geplante Veränderungen bzw. den V e r z i c h t auf s o l 
che; ebenso können wegen diesen u n t e r s c h i e d l i c h e n Grundhal
tungen auch u n t e r s c h i e d l i c h e Reaktionen auf konkrete Verände
rungen erwartet werden. Darüber hinaus verbinden s i c h mit der
a r t i g e n Reaktionsformen auch u n t e r s c h i e d l i c h e s t r a t e g i s c h e und 
i n h a l t l i c h e Ansatzpunkte für die Aktivitäten der I n t e r e s s e n 
v e r t r e t u n g . 
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b e i t e n und die Er a r b e i t u n g von Frageformen könnten aus den Ergeb-
1) 

n i s s e n e i n e r Realgruppenforschung p r o f i t i e r e n . 

M i t e i n e r g e z i e l t e n Weiterentwicklung des Umfrageinstruments 
könnten d i e b i s h e r i g e n Analysemöglichkeiten gegenüber k l e i n b e 
t r i e b l i c h e n Arbeitsbedingungen verbessert"werden. Z e i t r e i h e n u n 
tersuchungen über die Veränderung von Arbeitsbedingungen könnten 
das vorhandene A n a l y s e p o t e n t i a l e r w e i t e r n ; mit diesem Instrument 
könnten auch Gestaltungsspielräume und - a l t e r n a t i v e n im k l e i n b e 
t r i e b l i c h e n Sektor ausgelotet werden. Zu überdenken wäre noch e i 
ne andere Funktion, und zwar ob und inwieweit mit einem solchen 
Instrument die I n i t i a t i v e n und Anstrengungen zu e i n e r Humanisie
rung des A r b e i t s l e b e n s f o r c i e r t , umgesetzt'und v e r b r e i t e t werden 
könnten. 

1) Z u g l e i c h könnte die Umfrageforschung einen weiteren innovato
r i s c h e n S c h r i t t tätigen, und zwar eine sogenannte Überkreuzbe-
fragung. Das heißt Arbeitskräfte aus Großbetrieben müßten über 
i h r e Einschätzung der Arbeitsbedingungen im K l e i n b e t r i e b be
f r a g t werden, z u g l e i c h müßten die Beschäftigten i n K l e i n b e 
t r i e b e n i h r e Einschätzung über die Arbeitsbedingungen i n Groß
betr i e b e n abgeben können. Dies wäre e i n e r s e i t s von V o r t e i l für 

. eine Evaluierung von Dimensionen und Fragearten, a n d e r e r s e i t s 
würde dies einen neuen Akzent i n der "vergleichenden For
schung" zwischen u n t e r s c h i e d l i c h e n Betriebsgrößenklassen dar
s t e l l e n . 
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