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Vorwort 

Mit dieser Reihe v on Arbe i tspap ieren möchte der Sonderforschungsbereich 333 

verschiedene Forschungsergebnisse schne l l und gez ie l t der in te ress i e r t en 

Fachöffentlichkeit zugänglich machen. Es handel t s i ch zum e inen um noch 

unveröffentlichte Arbe i t en , zum anderen um bere i ts erschienene Beiträge, die 

jedoch n i ch t i n den wicht igsten sozio logischen Fachze i t schr i f t en pub l i z i e r t 

worden s ind . Die beigefügte Pub l ika t i ons l i s t e so l l darüber h inaus e inen Überblick 

über a l l e im Sonderforschungsbereich entstandenen Arbe i t en geben. 

Für den Inhal t der e inze lnen Beiträge s ind die jewei l igen Verfasser ( innen) 

v e ran twor t l i ch . 

Prof. Dr. Rolf Ziegler 
Sprecher des Sonderforschungsbereichs 333 
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Vorbemerkung 

Der folgende Be i t rag befaßt s i ch - theore t i sch und empir isch - mit der 

Frage der Ents tehung und betr ieb l ichen wie gese l l schaf t l i chen Durchse t 

zung neuer Kategor ien von Arbe i t skra f t . Die zentra le These des Aufsatzes 

besagt, daß die Herausbi ldung und S tab i l i s i e rung e iner neuen Arbeitskräf

tekategorie im Betr ieb, noch mehr aber ihre Verbre i tung über den E i n z e l 

betr ieb h inaus und damit ihre auch gese l lschaf t l i che S tab i l i s i e rung e in 

kompl iz ier ter , widersprüchlich kon f l i k tue l l e r Prozeß i s t , der ke ines fa l l s nur 

durch neuen bet r i eb l i chen Qua l i f ika t ionsbedar f und betr ieb l iche 

Veränderungsinteressen bestimmt i s t . 

Ausgehend von e inze lnen, für s i ch genommen eher di f fusen Veränderungen 

i n den Po l i t i ken der Beschaffung und Formung von Arbe i t sk ra f t , die s i ch 

im Mi t te l f e ld des technisch-gewerb l i chen Personals deutscher Großbetriebe 

beobachten lassen (E inste l lung von Ab i tu r i en t en , neue We i te rb i ldungs

maßnahmen, neue innerbetr ieb l iche Karr ieremuster mit ih ren Lernchancen) , 

w i rd danach gefragt, ob solche Phänomene verübergehende und/oder S o n 

derentwick lungen ble iben oder die Herausbi ldung neuer gese l lschaf t l i cher 

Qua l i f i ka t i ons typen e in le i t en werden. Anges ichts der e ind rucksvo l l lange 

anhal tenden Stabilität der Gl iederung des Arbeitskräftepotentials der 

deutschen Industr ie i n einige ganz wenige Typen e inerse i ts , der w e i t r e i 

chenden t echn isch-organ isa to r i schen und sozioökonomischen R e s t r u k t u r i e -

rungen andererse i ts s ind ganz gegensätzliche Interpretat ionen denkbar. 

Wie k a n n man s i ch dieser Frage überhaupt nähern, welche Phänomene s ind 

zu untersuchen und wie einzuordnen? E i n Zugang zur Frage neuer Q u a l i 

f i ka t i ons typen im Stadium ihrer Ents tehung i s t , so zeigen die method i 

schen Probleme, nur über e in theoret isches Konzept dessen, was einen 

gese l l scha f t l i chen Qua l i f i ka t i ons typ ausmacht, und der Prozesse, i n denen 

neue Qua l i f i ka t i ons typen s ich gese l l scha f t l i ch durchsetzen und s t a b i l i s i e 

ren, möglich. E i n solches Konzept wird vorgeste l l t und anschließend a n 

hand re i chha l t i ger Informationen zu neuen Technikerkategor ien der f r a n 

zösischen Industr ie zugle ich i l l u s t r i e r t und i n seinem heur i s t i schen wie 

ana l y t i s chen Wert erprobt. Einige hypothet ische Überlegungen zur p o l i 

t i s chen Bedeutung neuer Qua l i f ika t i ons typen schließen den Aufsa t z ab. 

Drexel (1988): Von der Entstehung neuer gesellschaftlicher Qualifikationstypen? 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100629 



Dieser Au fsa t z wurde erarbei tet im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 

333 der Universität München. Die dem Kap i t e l über F rankre i ch zug runde 

l iegenden Informationen und Einschätzungen entstammen zu einem guten 

T e i l einem sechsmonatigen Forschungsaufenthal t i n F rankre i ch , der der 

Ver fasser in durch das "Programme F r a n c o - A l l e m a n d " des Centre Na t i ona l 

de Recherche Sc ient i f ique und die Robe r t -Bosch -S t i f tung S tut tgar t ermög

l i c h t wurde. 1 ) 

1) Beiden E inr i ch tungen sowie den befragten Kol legen am GREE i n Nancy, 
am CEREQ in Par i s , am LASTREE i n L i l l e und am IREP sowie am IAO in 
Grenoble se i für ihre großzügige und aufwendige mater ie l le bzw. i m 
mater ie l le Unterstützung sehr her z l i ch gedankt. 
Für in tens ive k r i t i s che D iskuss ion und zahlre iche h i l f re iche A n r e g u n 
gen danke ich Beate Kra is und Joachim F ischer sehr he r z l i ch . 
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1. Neue Arbeitskräftekategorien - eine unterbelichtete, aber notwendige 

Fragestellung 

Die D iskuss ion um den E insa t z neuer Technologien und aktue l l e R a t i o n a l i 

s ierungsprozesse konzentr ier t s i ch i n a l l e r Regel auf deren unmitte lbare 

Folgen für die betroffenen Arbeitskräfte: Ve r lus t von Arbeitsplätzen, 

veränderte Arbei tsbedingungen, Chancen und Belastungen, neue Q u a l i f i k a 

t ionsanforderungen und Qual i f i z ierungser fordernisse , r e l a t i v e r Bedeu

tungsver lus t bestimmter Arbeitskräftekategorien usw. Kaum je aber wird 

danach gefragt, was diese Restruktur ierungen des Produkt ionsprozesses für 

die innere Gl iederung des Gesamtarbeiters bedeuten: 

Werden - zusätzlich zu den oder anste l le der t r ad i t i one l l en Arbeitskräf

tekategor ien des Facharbe i ters , des Meisters, des technischen Anges te l l t en 

im Büro usw. - neuart ige Kategorien von Arbeitskräften entstehen? 

Die jahrzehnte lange, weitreichende Entw ick lungen der Technik und der 

daraus resul t ierenden Qual i f ikat ionsanforderungen überdauernde Stabilität 

der bestehenden Arbeitskräftekategorien warnt j a davor, sie a ls zufällig 

geformte und "geschnit tene" Arbe i t skra f t und als be l iebig nach den j e w e i 

l igen Anforderungen des betr ieb l ichen Produkt ionsprozesses modi f iz ierbar 

anzusehen.« Werden s ich die heute v i e l f a ch beobachteten neuart igen 

Qual i f ikat ionsanforderungen, neuen Tätigkeiten und Berufe i n die bes t e 

henden Arbeitskräftekategorien integr ieren oder n icht? Und werden s i ch im 

zweiteren F a l l neue gese l lschaf t l iche Kategor ien von Arbe i t sk ra f t h e r a u s 

b i lden, die i n v i e l en Betr ieben genutzt und i n ihrem Pro f i l , ihrer Qualität 

wieder au f längere Zeit h inaus s t ab i l se in werden? Das würde n i ch t nur 

eine quan t i t a t i v e und qua l i t a t i v e Res t ruktur i e rung des gese l l schaf t l i chen 

Arbeitskräftepotentials bedeuten, sondern dürfte weitre ichende g e s e l l 

schaf t l i che und po l i t i sche Folgen haben. Mit diesen Fragen befaßt s i ch der 

folgende Au fsa t z . 

2) Zur r e l a t i v en Stabilität von Berufen und zur Begründung dieser S t a b i 
lität durch die n i ch t (nur) technische Kons t i tu t i on von Berufen vg l . 
Beck/Brater, Die soziale Kons t i tu t i on der Berufe, Bände I und II, 
F rank fu r t 1977. 
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Gibt es angesichts der hohen Kontinuität und of fenkundigen Stabilität der 

bestehenden gese l l schaf t l i chen Arbeitskräftekategorien des Facharbe i ters 

und des Meisters, des technischen Anges te l l t en der "Büros" und des Inge

nieurs überhaupt Gründe, die Herausbi ldung neuer und damit e ven tue l l die 

Ablösung bestehender Arbeitskräftekategorien für möglich zu hal ten? 

Es gibt solche Gründe, und zwar insbesondere für das Mi t t e l f e ld des 

t echn isch-gewerb l i chen Personals; für den Bere ich also, der zwischen dem 

durchschn i t t l i chen Facharbe i ter e inerse i ts und dem Ingenieur andererse i ts 

l i eg t und t r ad i t i one l l mit besonders qua l i f i z i e r t en und erfahrenen F a c h a r 

be i t e rn sowie mit - überwiegend aus deren Reihen aufgestiegenen - t e c h 

n i schen Anges te l l t en einschließlich unterer Führungskräfte besetzt i s t . 

Zum einen lassen h ier verschiedene Entw ick lungen des Produkt ionsprozes 

ses besonders weitreichende Veränderungen i n den Qua l i f i ka t i onsan fo rde 

rungen vermuten: Mit dem E insa t z rechnergestützter In format ions- und 

Steuerungstechniken i n der Produkt ion und angesichts des Zwangs, diese 

Produkt ion f l ex ib ler zu gesta l ten und zu steuern, e rha l ten die Funk t i onen 

der Produkt ionsplanung, -Vorbereitung, -Steuerung und -kon t r o l l e n i ch t 

nur zunehmendes Gewicht, sondern auch deut l i ch veränderten Charakter 

mit erhöhten und neuart igen Anforderungen. Aber auch Entwick lungen , die 

unte r dem Stichwort "neue Produkt ionskonzepte" bzw. brei ter : "neue R a 

t i ona l i s i e rungs typen" v i e l f ach beschrieben wurden, sprechen für mehr oder 

minder weitreichende Qualifikationsveränderungen i n diesem Fe ld . 

Zum anderen ex is t i e ren i n anderen Ländern, insbesondere i n F rankre i ch , 

schon se i t längerem Entwick lungen i n R ichtung auf die Herausbi ldung 

neuer Arbeitskräftekategorien im Mi t te l f e ld des techn isch-gewerb l i chen 

Personals ; wenngleich solche Entwick lungen natürlich n icht d i r ek t über

tragen werden können, zeigen sie doch, daß so etwas p r i n z i p i e l l möglich 

i s t . 

Und schließlich s ind auch aus e inze lnen - n i ch t nur ganz ve re inze l t en -

deutschen Industr iebetr ieben neuart ige Muster der Persona lpo l i t ik bekannt , 

die zu neuen Arbeitskräftekategorien führen können: 

In den verschiedensten Formen haben e inze lne größere und mit t lere d e u t 

sche Industr iebetr iebe i n den le tz ten Jahren neue Zugangswege zum M i t -
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t e l f e ld des technisch-gewerb l i chen Personals geschaffen: neue R e k r u t i e 

rungspr inz ip i en ; neue Qualifizierungsgänge für Ers tausb i l dung und Wei ter 

b i ldung ; sowie neuart ige Muster des Berufsver laufs , die gezie l tes Lernen 

an (Abfolgen von) spez i f ischen Arbeitsplätzen mit Weiterbi ldung kombin i e 

ren. 

Der t rad i t i one l l e Weg i n mitt lere t echnisch-gewerb l i che Pos i t ionen i s t in 

der deutschen Industr ie bekannt l i ch " e in Weg von unten " , aus der ( F a c h -

)Arbe i terschaf t heraus. A u f der Basis von elementarer A l lgemeinbi ldung 

und dualer Ers tausb i ldung spie len die Prozesse der Akkumula t i on , V e r 

bre i terung und Vert ie fung von Er fahrungen, die im Arbeitsprozeß gewonnen 

werden, und die dabei gezeigte mehrjährige "Bewährung" eine zentrale 

Rolle sowohl für die vom Betrieb eröffneten Aufstiegsmöglichkeiten wie 

auch (davon p a r t i e l l unabhängig) für die formal is ier te For tb i ldung zum 

Meister oder Techniker . 

Die angesprochenen neuen personalpo l i t i schen Ansätze verändern zum Te i l 

dieses Grundmuster und z ie len auf raschen, even tue l l sogar d i rek ten Z u 

gang von der Ausb i ldung zu den Pos i t ionen unterer Führungskräfte und 

technischer Angeste l l t e r i n den produkt ionsnahen Büros. Beispie le für 

solche Wege s ind etwa: eine d i rekt an die Ers tausb i l dung anschließende 

Ausb i l dung i n einem zweiten Beruf, die zum sogenannten H y b r i d - F a c h a r -

bei ter führt; der gezielte und mit systemat ischer Weiterbi ldung kombinierte 

E insa t z von jungen Facharbe i tern auf qualifizierungsträchtigen A r 

beitsplätzen i n bestimmter Abfolge, mit dem Zie l , sie besonders schne l l an 

höhere Pos i t ionen heranzuführen; neue anspruchsvo l l e Weiterbildungsgänge, 

die zu technikerähnlichen Qua l i f ika t i onen führen; Sonderausbildungsgänge 

für Ab i tu r i en t en in technischen Berufen (vor al lem, aber n i ch t nur i n den 

Berufsakademien); die Aufnahme von Ab i tu r i en t en i n duale A u s b i l d u n g s 

gänge, welche n i ch t nur nach Dauer und Inhal t deut l i ch modi f iz iert , s o n 

dern auch unmit te lbar nach Ausbildungsabschluß durch anspruchsvo l l e 

For tb i ldungen ergänzt werden und neuart ige Karrierewege erschließen; s o 

wie schließlich die E insch leusung von jungen Fachhochschul ingenieuren in 

Bereiche, die früher aus der Arbe i te rscha f t aufgestiegenen technischen 

Anges te l l t en vorbehal ten gewesen waren. 

Drexel (1988): Von der Entstehung neuer gesellschaftlicher Qualifikationstypen? 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100629 



über konkrete Bedingungen und Hintergründe dieser neuen P e r s o n a l p o l i t i 

ken i s t noch wenig b e k a n n t 3 , doch i s t es s i n n v o l l , s ie im Hinb l i ck auf 

die mögliche Ents tehung neuer Arbeitskräftekategorien ernst zu nehmen. 

Es s t e l l t s i ch die Frage, inwieweit sie l ed i g l i ch vorübergehenden Charakter 

bes i t zen oder t iefgrei fende Rest ruktur ierungen des Gesamtarbeiters e i n l e i 

t en : Es i s t j a denkbar, daß solche " Innovat ionen" nur die Bewältigung der 

besonderen Anforderungen, die mit der Phase der Einführung der neuen 

Techn iken verbunden s ind , mit den t rad i t i one l l en Arbeitskräftekategorien 

er l e i chtern , dann aber wieder verschwinden. Es i s t aber auch denkbar, daß 

s i ch h ier neue Kategor ien von Arbe i t sk ra f t mit neuart igen Kombinat ionen 

von fachl ichen und soz ia len Qua l i f ika t i onen herausbi lden und s t ab i l i s i e r en : 

eine A r t Facharbe i t e r -Techn ike r oder eine Überfigur über (Momenten von) 

Facharbe i te r , Techniker und Ingenieur. Welche dieser beiden Entw ick lungen 

e in t re t en wird, i s t durchaus offen. 

Wie kann man s i ch dieser Frage nähern, wo kann empirische Forschung 

h ie r überhaupt ansetzen? 

Die Herausbi ldung und Stab i l i s i e rung e iner neuen Arbeitskräftekategorie im 

Betr ieb, noch mehr aber ihre Verbre i tung über den Einze lbetr ieb h inaus 

und damit ihre auch gese l lschaf t l iche S tab i l i s i e rung i s t - so die G r u n d -

these dieses Aufsatzes - e in kompl iz ier ter , widersprüchlich kon f l i k tue l l e r 

Prozeß, der über neuen betr ieb l i chen Qual i f ikat ionsbedar f , über b e t r i e b l i 

che Veränderungsinteressen weit h inausgeht . 

Solche Prozesse i n ihren vielfältigen, heterogenen und lange di f fus b l e i 

benden Ansätzen frühzeitig zu erkennen i s t ebenso wicht ig wie schwier ig : 

Was i s t überhaupt als Ausgangspunkt von solchen Prozessen anzusehen 

(und zu untersuchen) - dieser neue Zuschn i t t der Arbe i t s t e i lung oder jene 

3) Diesen Fragen sowie eventue l l en Folgen i s t e in größeres empirisches 
Forschungsprojekt gewidmet, das im Au f t rag des Bundesminister iums 
für B i ldung und Wissenschaft ab Ende 1987 am ISF läuft. Zur besseren 
Einschätzung der Ergebnisse der Erhebungen i n deutschen Betr ieben 
so l len dabei u .a . auch Er fahrungen mit entsprechenden französischen 
Entw ick lungen herangezogen werden. Für die Gewinnung einschlägiger 
Informationen auf e inze lbet r ieb l i cher Ebene i s t eine Kooperat ion mit 
den i n der Fußnote 1) genannten Ins t i tu ten , die im Rahmen eines 
großen Forschungsprojekts Fa l l s tud i en i n verg le ichbaren Betr ieben 
durchführen werden, geplant. 
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neue personalpo l i t i sche Maßnahme der Betr iebe oder jener neue öffentliche 

Bildungsgang? Und noch schwieriger: Wie s ind die Bedeutung und die E n t 

wick lungsperspekt ive solcher Veränderungen r ea l i s t i s ch einzuschätzen und 

die Faktoren , die dafür eine Rolle sp ie len, zu erkennen? E ine ausschließ

l i che Beurte i lung aus der Sache heraus kann n i ch t wei terhel fen, da "die 

Sache" j a gerade dif fus v i e lges icht ig und i n En tw i ck lung begri f fen i s t . Man 

würde entweder dem Schein der be t r i eb l i chen Se lbs tdars te l lung und ihrer 

Werbung für ihre " Innovat ion" (bzw.dem Schein uneingeschränkter Nütz

l i chke i t für betr ieb l iche Interessen) oder dem eigenen Gefühl für die a k 

tue l l e h is tor i sche S i tua t i on - (vereinfacht: ) Umbruch a l l e r S t ruk turen oder 

Dominanz von Kontinuität - aufs i t zen. 

Notwendig i s t also e in theoret isch begründetes Konzept der Prozesse der 

Herausbi ldung und Stab i l i s i e rung von neuen Arbeitskräftekategorien und, 

dafür vorausgesetzt , dessen, wodurch Arbeitskräftekategorien bestimmt 

s ind . Nur e in solches Konzept kann die Suche nach den für d iesen Prozeß 

re l evanten empir ischen Phänomenen steuern und ihre kohärente Einordnung 

und Interpretat ion ermöglichen. 

Diesen Fragen i s t dieser Au fsa t z gewidmet: Im Folgenden wird zunächst 

e in theoret isches Konzept zum " s t ruk tu r e l l en K e r n " von empir isch zu b e 

obachtenden Arbeitskräftekategorien vorgeste l l t : das Konzept " g ese l l 

scha f t l i cher Qua l i f i ka t i ons typen" . Au f der Grundlage dieses Konzepts wer 

den dann die Bedingungen der Eros ion t rad i t i one l l e r und der Herausbi ldung 

und S tab i l i s i e rung neuer Qua l i f i ka t i ons typen sk i z z i e r t . Diese Aussagen, die 

aus Platzgründen i n Thesenform erfolgen (und der besseren Verständlich

ke i t ha lber ge legent l ich mit Beispie len i l l u s t r i e r t werden), l i e f e rn die 

Fragen, die u .E . an empir isch beobachtbare uneindeut ige Entwick lungen 

ger ichtet werden müssen; Fragen also, die gewissermaßen als Indikatoren 

für Herausbi ldung und Durchsetzung eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs dienen 

so l l en (Kap. 2). Daran anschließend werden re ichhal t ige Informationen zu 

neueren Entwick lungen im Mit te l f e ld des t echn isch-gewerb l i chen Personals 

der französischen Industr ie dargeste l l t und darau fh in befragt, wieweit sie 

für die Durchsetzung eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs sprechen (Kap. 3). 

Die Einschätzung dieser Entwick lungen wi rd s i ch auf sk i z z i e r t en Thesen, 

au f die durch sie geschärfte Problemsicht und Sensibilität gegenüber r e 

l evanten Fak t en stützen können; zug le ich so l l en diese F a k t e n auch die 

Relevanz und - heur is t i sche wie ana ly t i sche - F ruch tba rke i t von F rage -
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Stellung und Konzept zeigen. Abschließend folgen, eher s ch lag l i ch ta r t i g , 

Überlegungen zu möglichen gese l l schaf t l i chen Folgen neuer Q u a l i f i k a t i o n s 

typen , vor a l lem zu Veränderungen der po l i t i s chen Kräfteverhältnisse 

(Kap. 4). 

2. Gesellschaftliche Qualifikationstypen - ein theoretisches Konzept in 

Thesenform4) 

2.1 Der Kern einer Arbeitskräftekategorie - ein komplex strukturierter 

gesellschaftlicher Qualifikationstyp 

Bei der Frage nach der Kontinuität bestehender und der Herausbi ldung 

neuer Arbeitskräftekategorien geht es n i ch t nur um Namen. "Der F a c h a r 

be i ter " oder "der Meister " s ind keine zufälligen Konglomerate von b e l i e b i 

gen fach l i chen Kenntn issen , Fähigkeiten und Fer t i gke i t en , die be l ieb ig 

modi f i z ier t , um beliebige Anforderungen erwei tert oder reduz ier t werden 

können, keine zufälligen Schneidungen der Arbe i t sk ra f t des Gesamtarbe i 

ters e iner Gesel lschaft . 

Empir i sch beobachtbare Arbeitskräftekategorien lassen s i ch zurückführen 

auf spez i f ische, i n s i ch komplex s t ruk tu r i e r t e Syndrome von jewei ls b e 

st immten Qua l i f i ka t i onen für den Produktionsprozeß e inerse i ts ( "A rbe i t s 

vermögen") und für den Reproduktionsprozeß anderersei ts ( "Reprodukt i -

4) Das theoret ische Konzept des Qua l i fka t i ons typs wurde im Rahmen des 
Sonderforschungsbereichs 101 der Universität München (Tei lprojekt C3) 
erarbei tet , a l lerd ings nie ausführlich pub l i z i e r t . Für wicht ige Te i le 
verg le iche (zu den Reprodukt ionsqual i f ikat ionen) : Asendorf/ Drexel/ 
Nuber, Reproduktionsvermögen und die Interessen von K a p i t a l und 
Arbe i t - E i n Be i t rag zur theoret ischen Bestimmung von Qua l i f i ka t i on . 
In: Ins t i tu t für Soz ia lwissenschaf t l i che Forschung (Hrsg.): Betr ieb -
Arbe i t smarkt - Qua l i f i ka t i on , F rank fu r t 1976; sowie (für das Konzept 
des Qua l i f i ka t i ons typs als komplexer Problemlösung) Drexel/ Nuber, 
Qua l i f i z i e rung für Industr iearbe i t im Umbruch: Die Ablösung von A n 
lernung durch Ausb i ldung i n Großbetrieben von S tah l und Chemie, 
Frankfurt/München 1979. Zum Widerspruch zwischen abst rakter und 
konkreter A rbe i t v g l . auch Beck/Brater, Grenzen abs t rakter Arbe i t . In: 
L e v i a than 2/1975; Beck/Brater behandeln diesen Widerspruch a l lerd ings 
i n einem anderen methodologischen und inha l t l i chen Kontext . 

Drexel (1988): Von der Entstehung neuer gesellschaftlicher Qualifikationstypen? 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100629 



onsvermögen"). Jedes dieser Qual i f ikat ionssyndrome s t e l l t zum e inen für 

s i ch , zum anderen im Kontext mit anderen Qual i f ikat ionssyndromen - im 

A r b e i t s t e i l u n g s - und Kooperationszusammenhang des Produkt ionsprozesses 

ebenso wie i n der Komplementarität des gese l l schaf t l i chen Reprodukt i ons 

prozesses - Lösungsformen für s t ruk ture l l e gese l lschaf t l iche Probleme dar. 

Qualität und innere S t ruk tu r jedes dieser Qual i f ikat ionssyndrome s ind also 

n i ch t zufällig, sondern durch Widersprüche komplex determinier t . Um d i e 

sen nicht-zufälligen Charakter zu betonen und eine Verengung auf den 

e inze lbe t r i eb l i chen Arbeitsprozeß oder gar Arbe i t sp la t z abzuwehren, um 

also ih ren immer auch gese l l schaf t l i chen Charakter zu unters t re i chen , 

werden diese Qual i f ikat ionssyndrome im folgenden als "gese l lschaf t l i che 

Qua l i f i ka t i ons typen " bezeichnet. 

Die damit umrissenen Konst i tut ionsbedingungen von gese l l schaf t l i chen 

Qua l i f i ka t i ons typen s ind zunächst etwas auszuführen, bevor darau f au f 

bauend ihre Genese und Veränderung dargeste l l t werden können. 

Qua l i f i ka t i ons typen als Formen der S t ruk tur i e rung der A rbe i t sk ra f t einer 

Gesel lschaft tragen, wie angedeutet, j ewei ls für s i ch , aber auch i n ihrer 

Gesamtheit und ihren Beziehungen untere inander zur Lösung der S t r u k t u r 

widersprüche be i , die im Produktionsprozeß und Reproduktionsprozeß sowie 

zwischen diesen angelegt s ind . Qua l i f i ka t i ons typen s ind "Bauste ine " von 

komplexen h i s t o r i s c h - und nat iona lspez i f i schen Lösungen ("Netzen" von 

Lösungen) ind i v idue l l e r , betr ieb l icher und gese l l schaf t l i cher Probleme, In 

denen s i ch diese Strukturwidersprüche konkre t i s i e ren . Diese Widersprüche 

können h ier n i ch t i n vo l l e r Breite ent fa l t e t werden, se ien aber doch in 

e inigen wicht igen Aspekten exempl i f i z ier t : 

Der Produktionsprozeß erfordert e inerse i ts vielfältige Selbständigkeit und 

E i gen in i t i a t i v e , En t sche idungs - und Verantwortungsübernahme, anderer 

se i ts Unterordnung unter die Anweisung des Betr iebs; e inerse i ts bre i te und 

generel le Kenntn is des Gesamtprozesses der Produkt ion und darauf bezo

gene Interventionsfähigkeit i n diesen, anderersei ts spez ia l i s i e r t e K e n n t 

nisse von seinen konkreten E inze lhe i t en und darauf bezogene I n t e r v e n t i 

onspotent ia le ; e inerse i ts Or ient ierung auf abstrakte Wertprodukt ion und 

damit Maximierung der quan t i t a t i v en Le i s tung , andererse i ts au f Produkt ion 
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konkreter Gebrauchswerte und damit die Qualität der Arbe i tsprodukte und 

die Schonung der Arbe i t smi t t e l ; usw. 

Diese und andere widersprüchliche Er fordernisse s ind durch Q u a l i f i k a t i 

onsdi f ferenzierung und Arbe i t s t e i lung auf verschiedene Qua l i f i ka t i ons typen 

ve r t e i l t , die durch untersch ied l i che Kombinat ionen der entsprechenden 

Qual i f ikat ionsmomente charakte r i s i e r t s ind und eben dadurch diesen E r 

fordernissen in je unterschiedl ichem Ausmaß und untersch ied l i cher K o m b i 

na t i on Rechnung tragen. Jeder Qua l i f i ka t i ons typ , so die These, enthält e in 

spezi f isches Mischungsverhältnis zwischen den für den Produktionsprozeß 

insgesamt notwendigen, aber - wei l widersprüchlichen - i n e iner Person 

n i ch t v o l l zu vere inbarenden "Qualitäten". Damit f inden die zug runde l i e 

genden Widersprüche r e l a t i v e Lösungen, die Bewältigung des P r o d u k t i o n s 

prozesses wird möglich, wenn auch i n auseinanderger issener, parze l l i e r t e r 

Form. In der Kooperat ion der verschiedenen Qua l i f i ka t i ons typen wird diese 

Parze l l i e rung aufhebbar, die E inhe i t des für den Produktionsprozeß i n s g e 

samt er forder l ichen Arbeitsvermögens als äußerliche wieder hergeste l l t . 

E i n Be isp ie l : Der k lass ische Angelernte erfüllt dominant die Er fordernisse 
e inen in t ens i v en Kenntn is von und Konzentra t ion auf e inen engen A u s 
schn i t t des Produktionsprozesses und dessen Spez i f ika , e iner Or ient i e rung 
au f maximale Le istungserbr ingung, auf Unterordnung unter fremde A n w e i 
sungen etc.; der Meister verfügt über die Kompentenzen für die Zusam
menschau eines größeren Ausschn i t t s des Produktionsprozesses und seiner 
Zusammenhänge mit anderen, er i s t auf Produktqualität und Schonung der 
Maschinen or i ent i e r t , kann zentrale P lanungen und Anweisungen verstehen, 
umsetzen und durchsetzen sowie In i t i a t i v e und Verantwortung übernehmen 
usw. Beide Qua l i f i ka t i ons typen gemeinsam erbr ingen Le is tungen für den 
Produktionsprozeß, die eine einzelne Arbe i tsperson schwer l i ch erbr ingen 
könnte: i n mehreren Dimensionen komplementäre, aber n i ch t v o l l v e r e i n 
se i t ig te , sondern p a r t i e l l "überlappende" - und eben damit erst Koope ra 
t i on ermöglichende - Le is tungen. 

Durch Ex i s t enz und spezi f ische Gesta l t von Qua l i f i ka t i ons typen werden 

also potent ie l le Probleme des Produktionsprozesses bewältigbar bzw. t re ten 

gar n i ch t erst auf. Dies ve r l e ih t e iner gegebenen S t ruk tu r von Q u a l i f i k a 

t i ons typen e inen hohen Wert für Betriebe und zunächst e inmal hohe S t a 

bilität. 
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Ähnliches g i l t für den Reproduktionsprozeß: Wie v i e l f ach d a r g e s t e l l t , 

besteht zwischen Produktionsprozeß und Reproduktionsprozeß e in g rund l e 

gender Widerspruch: Der Produktionsprozeß, s t r u k t u r e l l auf maximale V e r 

wertung des e ingesetzten Kap i ta l s ausger ichtet , kann Reprodukt ion von 

Arbe i t sk ra f t n i ch t berücksichtigen, gefährdet sie tendenz ie l l ; andererse i ts 

braucht er aber ausre ichend reproduzierte Arbe i t skra f t . Aus diesem W i 

derspruch resu l t i e ren potent i e l l n icht nur für die Lohnabhängigen, sondern 

auch für die Betriebe gravierende Probleme. 

Zu ihrer Lösung haben s i ch in den indus t r i e l l en Gese l lschaf ten v e r s c h i e 

dene gese l lschaf t l iche S t ruk turen herausgebi ldet : öffentliche B i l d u n g s s y 

steme, Arbe i tsschutzrege lungen, Arbe i t smark tpo l i t i ken usw. Aber auch die 

- auf die Gl iederung der Arbe i t skra f t e iner Gesel lschaft i n Q u a l i f i k a t i 

onstypen bezogene - d i f ferent ie l le S t ruk tur i e rung der gese l l scha f t l i chen 

Prozesse der Erzeugung und Erha l tung ih re r Arbe i t skra f t sowie die d a 

durch bestimmten untersch ied l i chen Qua l i f i ka t i onen für den R e p r o d u k t i 

onsprozeß haben wesent l iche Problemlösungsfunktion : 6 

Jeder Qua l i f i ka t i ons typ verfügt über e in spezi f isches Ver laufsmuster der 

Reprodukt ion seiner Arbe i t skra f t : eine typ ische Sequenz der Herkunf t aus 

bestimmten Soz ia lmi l ieus, bestimmten B i l d u n g s - und Ausbildungsgängen, 

charak te r i s t i s chen Mustern der zwischenbetr ieb l ichen Mobilität sowie vor 

al lem s tandard is i e r ten innerbet r i eb l i chen A r b e i t s p l a t z - und Lohnkarr i e ren , 

mit denen jewei ls spezi f ische Verläufe von Wei terqual i f i z i erung bzw. E n t -

5) Außer der berei ts genannten Arbe i t Asendorf/Drexel/Nuber, 1976 u.a. 
Drexel , Die Kr ise der An le rnung im Arbeitsprozeß - Bet r i eb l i che und 
gese l lschaf t l i che Ursachen der Trennung von Qua l i f i z i e rung und P r o 
dukt i on . In: Soziale Welt, 1980 Heft 3; Böhle, Produktionsprozeß, R i s i 
ken und Soz ia lpo l i t ik - Anregungen für e in Forschungskonzept . In: 
Soziale Welt 1982, Heft 3/4 sowie Döhl/Sauer, Zum Konzept e iner s o z i 
a lw issenscha f t l i chen Ris ikoanalyse . Anhang i n : B inke lmann: Wahrneh
mung von Arbe i tsbe las tungen durch Industr iearbe i ter , München 1983. 

6) Vg l . de ta i l l i e r t e r : Asendorf/Drexel/Nuber, a.a.O sowie dies aufnehmend, 
Argumente und empirische Belege i n verschiedenen Arbe i t en von L e m -
pert, Lappe und Hoff, etwa Hoff/Lappe/Lempert, Soz i a l i sa t i ons theo re -
t ische Überlegungen zur Ana lyse von Arbe i t , Betr ieb und Beruf. In: 
Soziale Welt 1982, Heft 3/4; dieselben, Methoden zur Untersuchung der 
Soz ia l i sa t ion junger Facharbe i ter , T e i l I und II, Be r l i n 1983; sowie 
Lappe, Die Einführung des jungen Facharbe i ters i n den P r o d u k t i o n s 
prozeß, Ber l in 1984 (hektogr. Manuskr. ) . 
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l e rnung, von Be lastung und Verschleiß und schließlich von Wiederausg l ie 

derung aus Betr ieb und Erwerbstätigkeit verbunden s i n d . 7 

Die Ex i s t enz der typ ischen , durch gese l lschaf t l i che und betr ieb l iche I n s t i 

tu t i onen , Regelungen und Trad i t ionen abgestützten Muster des Reproduk

t i onsver lau fs etwa des Facharbe i ters oder des Ingenieurs or ient ieren die 

Bi ldungsentsche idungen und Bi ldungsanstrengungen von Ind iv iduen, steuern 

Prozesse von Se lekt ion und Se lbstse lekt ion, kana l i s i e r en und begrenzen 

Berufswechsel und die damit verbundene Zerstörung erworbener Q u a l i f i k a 

t i on , s i chern spez i f ische Le istungen der Wei terqual i f i z ierung; sie steuern 

die Abwehr bestimmter, für den jewei l igen Qua l i f i ka t i ons typ als "n i ch t z u 

mutbar" angesehener Belastungen be i g le ichze i t iger Akzeptanz anderer, mit 

denen i n Betr ieb und Privatsphäre i n e iner für den Qua l i f i ka t i ons typ üb

l i chen , erprobten Weise umgegangen wird ; und sie s teuern - über die im 

Karr ieremuster jewei ls vorgegebenen Möglichkeiten und Formen, die i n d i 

v idue l l e Reprodukt ionss i tuat ion zu verbessern - spezi f ische Formen der 

Interessenwahrnehmung und -Vertretung (z.B. eher konkurrenz i e l l e oder 

eher so l idar ische) usw. 

A n diesen gese l l scha f t l i ch grob s tandard is i e r ten Reprodukt ionsver lau fsmu

s te rn können Lohnabhängige i h r Reprodukt ionsverha l ten i n a l l se inen 

vielfältigen Face t t en ausr i chten . Und eben dadurch, daß die Lohnabhängi

gen se lbst i n s t ruk tu r i e r t e r Weise ihre A rbe i t sk ra f t zu reproduzieren s u 

chen, können die Betriebe tendenz ie l l immer über reproduzierte A r b e i t s 

k ra f t verfügen, werden immanente Tendenzen des Produkt ionsprozesses zur 

Zerstörung bzw. Nichtberücksichtigung von Arbe i t sk ra f t kon te rkar i e r t und 

begrenzt. 8 ) 

7) Es geht h ier also n i ch t um ind i v idue l l e Biographien i n ih re r immer von 
Zufälligkeiten mitbeeinflußten V ie l f a l t , sondern um die Ke rns t ruk turen , 
die den typ i schen Biographien eines Qua l i f i ka t i ons typs gemeinsam, ge 
se l l s cha f t l i ch s tandard is i e r t und durch gese l lschaf t l i che Ins t i tu t i onen 
abgestützt s ind . Auch geht es n i ch t nur um Muster des Berufsver laufs 
oder gar nur um betr ieb l iche Karr ieremuster : Der Erwerbstätigkeit und 
dem E i n t r i t t i n e inen Betr ieb vorgelagerte, para l l e l laufende und 
nachfolgende s t ruk tur i e r t e Prozesse der Reprodukt ion von Arbe i t sk ra f t 
s ind mit e inzubegrei fen. Vg l . dazu Drexe l , Be legscha f tss t rukturen z w i 
schen Veränderungsdruck und Beharrung - Zur Durchsetzung neuer 
Ausbi ldungsberufe gegen bestehende Q u a l i f i k a t i o n s - und L o h n s t r u k t u 
ren, Frankfurt/München 1982. 

8) Vg l . Asendorf/Drexel/Nuber 1976, a.a.O. 

Drexel (1988): Von der Entstehung neuer gesellschaftlicher Qualifikationstypen? 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100629 



Diese untersch ied l i chen Reprodukt ionsver laufsmuster formen u n t e r s c h i e d l i 

che Reprodukt ionsqual i f ikat ionen, die die e inze lnen Qua l i f i ka t i ons typen 

mi tkons t i tu i e ren : zum einen je konkretes Wissen über jewe i ls re levante 

B i l d u n g s - und Weiterbildungsmöglichkeiten, Arbe i tsmarktbedingungen, t y 

pische Gefährdungen von Qua l i f i ka t i on und Gesundheit durch den A r 

beitsprozeß, sowie die zu erwartenden Formen der Ausg l i ederung aus B e 

tr ieb und Erwerbstätigkeit; zum anderen je konkrete Or ient i e rungen und 

Fähigkeiten zum Umgang mit diesen Bedingungen, also jewei ls typ isches 

B i l d u n g s - und Arbe i t smarktve rha l t en , je spezi f ische Kombinat ionen von 

Le is tungsverausgabung und Leistungszurückhaltung im Arbeitsprozeß, je 

spez i f ische Or ient ierungen und Fähigkeiten zu ind i v idue l l e r und/oder k o l 

l e k t i v e r Interessenvertretung sowie für pr iva te Reproduktionsprozesse 

( "Freizeit" ) und po l i t i sche Prozesse der Abs icherung von Reprodukt i ons 

grundlagen ( "pol i t isches Engagement") usw. usf. 

In jedem Qua l i f i ka t i ons typ b i lden , so läßt s i ch resümieren, spezi f ische 

Qua l i f i ka t i onen für den Produktionsprozeß und spezi f ische Qua l i f i ka t i onen 

für den Reproduktionsprozeß, die i n e in komplexes Netz von gese l l s cha f t 

l i chen Widerspruchslösungen eingebunden s ind , eine i n s i ch s t ruk tu r i e r t e 

E inhe i t . Sie s ind mite inander kompatibel , wenn auch n i ch t notwendiger 

weise spannungsfre i , sie bee inf lussen e inander und erzeugen gerade in 

ih r e r Gesamtheit und ihren Wechselwirkungen die je spez i f ische "Qualität" 

eines Qua l i f i ka t i ons typs . 

Die damit zusammengefaßte theoret ische Erklärung von Qua l i f i ka t i ons typen 

a ls nat iona lspez i f i schen Lösungsformen von Strukturwidersprüchen hat 

weitre ichende Bedeutung für die Ausgangsfragen: Sie setzt e iner V e r m u 

tung, bestehende Arbeitskräftekategorien seien durch Integrat ion neuer 

fach l i cher oder soz ia ler Qua l i f ika t i onen bel iebig modi f iz ierbar, deut l iche 

Grenzen. Und sie begründet - durch den Bezug au f ine inander v e r 

schränkte Problemlösungspotentiale - die Annahme einer hohen Stabilität 

von Qua l i f i ka t i ons typen . 

Drexel (1988): Von der Entstehung neuer gesellschaftlicher Qualifikationstypen? 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100629 



2.2 Qualifikationstypen - trotz Stabilitätstendenzen Funktionsverlust 

und Erosion unterworfen 

Wenn bestehende Qua l i f i ka t i ons typen so vielfältige und hohe Problemlö

sungskapazitäten für Betr iebe, Indiv iduen und Gesel lschaft aufweisen, s ind 

dann überhaupt Bedingungen denkbar, unter denen sie durch neue Q u a l i 

f i ka t i ons typen abgelöst werden? Und i s t vor al lem angesichts der p o t e n 

z ie r ten Funktionalität des "Netzes" von bestehenden Qua l i f i ka t i ons typen 

e in "Herausbrechen" eines e inze lnen aus diesem Netz überhaupt denkbar? 

E i n Qua l i f i ka t i ons typ kann nach den sk i z z i e r t en Annahmen schemat isch 

gesehen auf drei fache Weise seine bisherige Problemlösungsfunktion v e r 

l i e ren : 

Zum einen können im Produktionsprozeß neuart ige Anforderungen an das 

Arbeitsvermögen entstehen, die n icht kompat ibe l s ind mit den auf Repro

dukt i on bezogenen Qua l i f i ka t i onen ; ebenso wie neuart ige Q u a l i f i k a t i o n s e r 

fordernisse für den Reproduktionsprozeß inkompat ibe l werden können mit 

we i te rh in er forder l ichen Qua l i f ika t ionen für den Produktionsprozeß. In 

beiden Fällen könnte durch entsprechende Veränderungen die innere F l e 

xibilität eines bestehenden Qua l i f i ka t i ons typs , so die These, überfordert 

werden; er würde seine interne Lebens - und Funktionsfähigkeit und damit 

auch seine äußere Problemlösungskapazität ve r l i e r en . 

Um e in hypothet isches Be isp ie l zu geben: Wenn, etwa i n e iner S i tua t i on 
von hoher Facharbe i terarbe i ts los igke i t , Facharbe i te r gezwungen s ind , ihre 
Gesundheit und ihre Nerven zu schonen, um vorze i t ige Berufsunfähigkeit 
zu vermeiden und um bei Arbe i t s los igke i t noch genügend " f i t " für e inen 
Neubeginn i n einem neuen Betrieb zu se in , dann werden Facharbe i t e r diese 
neuen E ins i ch t en und Fähigkeiten für den Reproduktionsprozeß wohl rasch 
erwerben; sie könnten dann aber die t rad i t i one l l en Anforderungen des 
Produkt ionsprozesses an die Erbr ingung hoher g le ichble ibender Le is tung , 
an die Akzeptanz von längeren Streßphasen und an die Übernahme von oft 
wei tre ichender Verantwortung n icht mehr gerecht werden. Wichtige K o m 
ponenten des Qua l i f i ka t i ons typs Facharbe i ter müßten erodieren. 

Zum zweiten können Veränderungen i n den gese l l scha f t l i chen und b e t r i e b 

l i chen Bedingungen der Herste l lung von Arbeitsvermögen bzw. von Repro

duktionsvermögen e inen Qua l i f ika t i ons typ erodieren lassen : Wenn s i ch die 

Familienverhältnisse eines Sozia lmi l ieus und deren Soz ia l isat ionsprozesse , 

die Bildungsgänge und ihre qua l i f i ka to r i schen Resul tate , wenn s i ch die 

Übergänge von Bi ldung i n Beschäftigung und die durch sie erzeugten O r i -
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ent ierungen und Verha l tensweisen ändern, br ingen die i n e inen Q u a l i f i k a 

t i ons typ einmündenden Ind iv iduen n i ch t mehr dieselben fach l i chen und 

soz ia len Qua l i f ika t i onen mit wie ihre Vorgänger. Dasselbe i s t be i n e u a r t i 

gen bet r i eb l i chen Karr ieremustern, be i Veränderungen der überbetrieblichen 

Mobilitätswege und der erwartbaren Muster der Ausg l iederung aus Betr ieb 

und Beschäftigung zu vermuten: Der t rad i t i one l l e Qua l i f i ka t i ons typ kann 

n i ch t mehr erzeugt werden. 

E i n hypothet isches Be isp ie l : Könnten etwa Industr iebetr iebe aufgrund einer 
bre i t en Bi ldungsexpansion und einer dadurch bedingten massiven 
Schrumpfung des Angebots an H a u p t - und Realschülern t endenz i e l l nur 
noch Ab i tu r i en t en für die Ausb i ldung zum Facharbe i ter r ek ru t i e r en , so 
könnten sie unter den damit verbundenen Bedingungen der Erzeugung von 
Qua l i f i ka t i on die für den t rad i t i one l l en Facharbe i ter typ ische Mischung 
von Eigenaktivität und Unterordnung, von Bere i tschaf t zu sowohl geist iger 
a ls auch manuel ler (zum Te i l sehr belastender) Arbe i t , von langfr is t igem 
S i c h - E i n l a s s e n auf und "Einfühlen" i n die sehr konkreten Bedingungen 
e inze lner Maschinen und An lagen 9 n i ch t mehr rea l i s i e ren . Der typische 
Facharbe i te r könnte n i ch t mehr entstehen. 

E ine dr i t t e Möglichkeit der Eros ion eines bestehenden Qua l i f i ka t i ons typs 

i s t , wiederum schematisch gesehen, dann zu erwarten, wenn s i ch Q u a l i f i 

kat ionsanforderungen e inerse i ts und die i n den gese l l scha f t l i chen und b e 

t r i eb l i chen Reproduktionsprozessen entstehenden Qual i f ikat ionsmomente 

andererse i ts ause inanderentwicke ln . 

Wiederum anhand eines Be isp ie ls : Wenn es e inerse i ts immer mehr zur Norm 
wi rd , daß man vor A n t r i t t e iner Lehrausb i ldung das A b i t u r oder zumindest 
den Realschulabschluß abso lv ie r t hat , damit immer besser vo rqua l i f i z i e r t 
und älter i s t , und andererse i ts aber die neuen Technologien, nach der 
Phase ihrer Implementation, i n ihren Anforderungen rasch und dras t i sch 
bana l i s i e r t und anlagenspez i f isch verengt werden, sodaß Qua l i f i ka t i onen 
wie Monotonieresistenz, langfr is t ige Bindung an Einze lanlage und E i n z e l 
betr ieb - also t rad i t i one l l e Ange le rntenqua l i f ika t ionen - an Bedeutung 
gewinnen würden, müßte es zu Problemen kommen: zu "Unruhe" , zu L e i 
stungsproblemen und Arbe i t skon f l i k t en sowie zu Versuchen, i n We i t e rb i l 
dung, i n andere Betriebe oder i n Selbständigkeit abzuwandern. Die n e u a r 
t i gen A r b e i t s - und Reprodukt ionsqua l i f ika t ionen würden s i c h a ls n icht 
kompat ibe l , ihre Kombinat ion als n icht lebensfähiger "Bas ta rd " erweisen, 
neue Lösungen würden notwendig. 

9) In welchem Ausmaß eine je spezi f ische (über-)Formung auch von S i n 
nen und Emotionen notwendig i s t für eine vo l lwert ige Wahrnehmung 
(im doppelten Sinn) indus t r i e l l e r Arbe i t und ihrer A rbe i t sm i t t e l , und 
welche langen und gar n i ch t selbstverständlichen Prozesse eine solche 
Formung erfordert, haben kürzlich Böhle/Milkau gezeigt: Böhle/Milkau, 
Vom Handrad zum Bi ldsch i rm. E ine Untersuchung der s inn l i chen E r f a h 
rung im Arbeitsprozeß, Frankfurt/München 1988 
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2.3 E i n neuer Qua l i f i ka t i ons typ - Formen und Bedingungen neuer 

Problemlösungen 

Ist e in Qua l i f i ka t i ons typ i n Erosion begrif fen, so muß eine neue komplexe 

Problemlösung, eine neue Verbindung von hers te l lbaren und mite inander 

kompat ib len Qua l i f i ka t i onen für den P roduk t i ons - und Reproduktionsprozeß 

entstehen, die für s i ch und im Zusammenspiel mit anderen Q u a l i f i k a t i o n s 

typen die sk i z z i e r t en Probleme lösen (helfen) können. Die Betr iebe - a ls 

zentra le , wenn auch n i ch t ausschließliche Akteure i n solchen Prozessen 

der Herausbi ldung neuer Lösungen - haben h ierbe i im Pr inz ip mehrere 

Ansa t zpunkte : 

Zum einen können sie den Produktionsprozeß i n e iner Weise verändern, daß 

er von anderen, problemlos herzuste l lenden Qua l i f i ka t i ons typen bewältigt 

werden k a n n ; diese "Auswe ich" -S t ra teg i e i s t für die h i e r d i sku t i e r t e Frage 

nach neuen Qua l i f i ka t i ons typen ohne Bedeutung. 

Zum anderen können sie eine Reihe von Strateg ien e inschlagen, die d i rekt 

oder i nd i r ek t zu einem neuen Qua l i f i ka t i ons typ führen: 

Ist die Eros ion der Problemlösungsfähigkeit des t rad i t i one l l en Q u a l i f i k a t i 

onstyps ve rursacht durch neue Anforderungen (sei es an Arbeitsvermögen, 

se i es an Reproduktionsvermögen) und durch deren Inkompatibilität mit 

wesent l ichen Cha rak t e r i s t i ka des bestehenden Qua l i f i ka t i ons typs , sodaß 

eine Problemlösung durch Integrat ion der er forder l ichen neuen Q u a l i f i k a 

t ionen n i ch t möglich i s t , so können Betriebe e in neues, i n seinem q u a l i -

f i ka to r i schen Produkt i n s ich konsistentes Reprodukt ionsver laufsmuster 

schaffen bzw. die Schaffung von dessen gese l l schaf t l i chen Sequenzen -

etwa e inen neuen Bi ldungsgang - bei gese l l scha f t l i chen Rep roduk t i ons in 

s tanzen durchsetzen. Dabei können sie unter Umständen durchaus einzelne 

"Bauste ine " bestehender anderer Qua l i f i ka t i ons typen nutzen (etwa durch 

Rekrut i e rung von Arbeitskräften mit e iner Vorb i ldung, welche b isher i n 

e inen anderen Qua l i f i ka t i ons typ eingemündet i s t ) . 

Ist die Eros ion des t rad i t i one l l en Qua l i f i ka t i ons typs ve rursach t durch 

weitre ichende Veränderungen i n den Bedingungen der Hers te l lung von A r -
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be i tskra f t , so können Betriebe s i ch auf diese und deren qua l i f ika tor i sches 

Produkt e ins te l l en , es ggfs. durch neue betr ieb l iche Reprodukt ionssequen

zen überformen, und den Produktionsprozeß bzw. allgemeiner, die B e d i n 

gungen der Verwertung von Arbe i t skra f t darauf bezogen reorganis ieren. 

Ist schließlich die Eros ion des t rad i t i one l l en Qua l i f i ka t i ons typs dadurch 

bedingt, daß s i ch Anforderungen und hergeste l l te Qua l i f i ka t i onen a u s e i n 

anderentwicke ln , so können Betriebe ihre Probleme entweder durch neue 

Reprodukt ionsver laufsmuster oder durch eine Reorganisat ion des P r o d u k t i 

onsprozesses oder durch eine Kombinat ion von beidem zu lösen versuchen. 

Für diese Strategien verfügen Betriebe im wesent l ichen über v i e r I n s t r u 

mente, deren Nutzung jewei ls durch externe und interne Bedingungen b e 

einflußt wird: 

Sie können erstens Technik . Arbe i t sorgan isa t ion . A rbe i t s t e i lung und K o 

operat ion verändern und damit fachl iche und soziale Anforderungen neu 

gesta l ten; Voraussetzung dafür i s t eine Begrenzbarkeit der d i r ek t en und 

ind i r ek t en , mater ie l len und immater ie l len Folgekosten solcher Veränderun

gen. Dies i s t insbesondere dann der F a l l , wenn aus anderen Gründen (etwa 

marktbedingte Produkt ionsumstel lung) eine Reorganisat ion des P r o d u k t i 

onsprozesses möglich oder sogar notwendig und leg i t imierbar i s t und wenn 

Spielräume zur Veränderung der Arbe i tsaufgaben bestehen. 

Betriebe können zweitens ihre Rekrut ie rungspo l i t ik ändern und A r b e i t s 

kräfte mit neuart igen oder anderen als den bisher r ekru t i e r t en fach l i chen 

und soz ia len Kenntn issen und Verha l tenspotent ia l en e ins te l l en . V o r a u s 

setzung dafür i s t , daß s i ch die Arbeitskräfte mit den gewünschten n e u a r 

t igen fach l i chen und/oder soz ia len Qua l i f i ka t i onen für die vorgesehenen 

Tätigkeiten rekrut i e ren und an den Betr ieb binden lassen. S i tua t i onen , in 

denen die Arbe i tsmarkt lage den betroffenen Arbeitskräften wenig A l t e r n a 

t i v e n läßt, begünstigen derart ige Strateg ien. 

Betr iebe können dr i t tens neuart ige A u s - und Weiterbildungsgänge schaffen 

bzw. ihre Schaffung i n i t i i e r en , welche zur Erzeugung der er forder l ichen 

und i n s i ch zu vere inbarenden fach l i chen und soz ia len Qua l i f i ka t i onen 

be i t ragen. Voraussetzungen, die diese Strategie begünstigen, s ind die V e r 

fügbarkeit von eigenen und/oder die Mob i l i s i e rbarke i t von s taa t l i chen 
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Ressourcen sowie eine entsprechende personalpo l i t i sche und berufspädago

gische Konzeptionsfähigkeit des Betr iebs. 

Und v ie r tens können Betriebe neue Sequenzen des informel len Erwerbs von 

fach l i chen und soz ia len Qua l i f ika t ionen durch innerbe t r i eb l i chen A r b e i t s 

p latzwechse l ( "Karrieremuster" ) , d.h. neue Abfolgen von spez i f ischen 

Lernchancen und -zwängen schaffen. Auch hierfür s ind persona lpo l i t i sche 

Strategiefähigkeit und Konzeptionskompetenz des Betr iebs vorausgesetzt . 

Die Nutzung dieser Instrumente betr ieb l icher Po l i t i k eröffnet dem Betr ieb 

neue Lösungen, die eine bessere Übereinstimmung von Anforderungen und 

hers te l lbaren bzw. verfügbaren Qua l i f ika t i onen versprechen. Ob damit aber 

e in neuer Qua l i f i ka t i ons typ entsteht , der s i ch durchsetzen und s t a b i l i s i e 

ren k a n n , i s t zunächst durchaus offen. 

2.4 Die Durchsetzung eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs im Betr ieb - e in 

prob l emha f t -kon f l i k tue l l e r Prozeß 

Wenn Betriebe eine der sk i z z i e r t en Maßnahmen ergrei fen, dann i s t dies nur 

e in erster Ansa t z für e in mögliches S i ch -Herausb i lden eines neuen Q u a l i 

f i ka t i ons typs , ke ines fa l l s dafür, daß e in solcher mit S icherhe i t oder daß er 

genau i n der vom Betr ieb konz ip ier ten Form entsteht . Das Behar rungsve r 

mögen der t rad i t i one l l en S t ruk turen des Betr iebs, der daran festgemachten 

be t r i eb l i chen Funkt ionsmechanismen und Po l i t i k en sowie der darau f bezo 

genen Par t i ku la r in t e r essen der verschiedenen Arbeitskräftegruppen können 

die Rea l i s ie rung der bet r i eb l i chen Strategie vor vielfältige und gravierende 

Probleme s t e l l en und damit die Durchsetzung und langfr is t ige S t a b i l i s i e 

rung eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs b e - oder sogar ve rh indern : 

Neue Rekrut ierungsmuster , neue A u s - und Weiterbildungsgänge entwerten 

zum einen t rad i t i one l l e Po l i t i ken und Ver fahren der be t r i eb l i chen Pe r so 

n a l - und Ausb i ldungspo l i t i k . Vor al lem neue Karr ieremuster bedeuten 

e inen Bruch i n den t rad i t i one l l en Ver fahren und Rout inen der Beförde

rungspo l i t ik , der systemische, über die unmit te lbar betrof fenen A r b e i t s 

kräftegruppen hinausgehende Folgen haben kann : Attraktivitätsverlust 

t rad i t i one l l e r Pos i t ionen, deren Aufst iegschancen reduz ier t werden; Z e r 

störung der an Aufst iegschancen gebundenen L e i s t u n g s - und/oder Wei ter -
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bi ldungsanre ize usw. Vor al lem kann durch neue Karr ieremuster , die e in 

"Nachz iehen" der Ansprüche t rad i t i one l l e r Qua l i f i ka t i ons typen auslösen, 

die Stabilität von Lohnpo l i t ik und Lohns t ruk tur für den gesamten Betr ieb 

gefährdet werden. Die Notwendigkeit , für die Integrat ion eines neuen Q u a 

l i f i ka t i ons t yps bestehende betr ieb l iche Te i l po l i t i k en zu verändern, können 

also Widerstände des Managements hervorrufen. 

Zum anderen können durch den E insa t z eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs 

vorhandene Qua l i f i ka t i onen entwertet und daran gebundene Schlüsselposi

t ionen und gute Reproduktionsbedingungen erodiert werden. Neue Q u a l i f i 

ka t i ons typen t re ten i n mehr oder minder d i rekte Konkurrenz mit t r a d i t i o 

ne l l en ; interessante Arbei tsaufgaben, Disposit ionsbefugnisse und F r e i 

heitsräume, gute Arbei tsbedingungen bzw. Belastungen sowie Chancen einer 

Verbesserung durch Aufs t i eg werden umver te i l t . Damit s ind Interessen und 

durch lange T rad i t i on leg i t imierte Ansprüche der vorhandenen Q u a l i f i k a 

t i ons typen angehörenden Arbeitskräfte betroffen. Diese können s i ch dage

gen zur Wehr setzen - i n d i v i d u e l l durch informel len Widerstand gegen die 

Arbeitskräfte des neuen Qua l i f i ka t i ons typs oder k o l l e k t i v durch Einfluß

nahme auf die betr ieb l iche Po l i t i k über die Arbe i tnehmerver t re tung oder 

die unmit te lbaren Arbe i tsvorgesetz ten. 

A n diesem Punkt i s t die Ents tehung eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs 

störanfällig und gefährdet: Während die personalpo l i t i sche Entsche idung 

für Maßnahmen zur Schaffung eines solchen - für neue Rek ru t i e rungs 

und Beförderungspolitiken, neue A u s - und Weiterbildungsgänge - vom 

Management autonom getroffen werden kann , s ind an dem Prozeß ihrer 

konkre ten Umsetzung, an der E ing l i ederung und Stab i l i s i e rung eines neuen 

Qua l i f i ka t i ons typs notwendigerweise v ie le Instanzen und v i e l e Personen 

mit v i e l en pa r t i ku l a r en Interessen bete i l ig t : Die Arbeitskräfte mit dem 

neuen Qua l i f i ka t i onspro f i l müssen "angenommen", in A rbe i t s t e i lung und 

Kooperat ion integr ier t werden, die neuen Muster der A rbe i t s t e i l ung und 

der Persona lpo l i t ik müssen s tab i l i s i e r t , "normal is i e r t " se in und dürfen 

n i ch t zu Dauerkonf l ik ten führen. Die neuen Arbeitskräfte müssen ihren 

"P l a t z " im funkt iona len , aber auch im soz ia len Gefüge des A r b e i t s k o l l e k 

t i v s f inden, - e inen tendenz ie l l und i sku t i e r t en P latz . 

Diese Notwendigkeit g ibt den bestehenden Belegschaften - insbesondere 

wenn sie A l l i an z en mit den Exponenten betroffener T e i l po l i t i k en im M a -
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nagement b i lden - von verschiedenen Punkten her die Möglichkeit, die 

Durchsetzung eines neuen Qua l i f ika t i ons typs für lange Zeit zu behindern 

und vor al lem seine quan t i t a t i v e Verbre i tung - Voraussetzung jeder No r 

mal is i e rung und S tab i l i s i e rung - zu v e rh inde rn . 1 0 ) 

Doch können sie betr ieb l iche Persona lpo l i t iken auch zu Kompromissen mit 

den bedrohten Par t i a l in te ressen , d.h. zu erhebl ichen Modi f ikat ionen neuer 

Rekru t i e rungs - , Qua l i f i z i e rungs - und Beförderungsmuster gegenüber u r 

sprünglichen Zie len veran lassen - und damit: zu deut l i chen Modi f ikat ionen 

der erzeugten fach l i chen und soz ia len Qua l i f i ka t i onen . 

Zusammengefaßt: Die Integrat ion eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs i n die b e 

stehenden be t r i eb l i chen S t ruk turen und Funkt ionsmechanismen i s t e in 

kompl i z ier ter und r i s ikore i cher Prozeß, i n dem betr ieb l iche Veränderungs

in ten t i onen und - p o l i t i k e n über bestehende betr ieb l iche S t ruk tu r en "ge

brochen" und mehr oder wehiger an diese angepaßt werden. 

2.5 E i n neuer Qua l i f i ka t i ons typ - Probleme se iner gese l l scha f t l i chen 

Reprodukt ion 

Damit aus dem Produkt veränderter Persona lpo l i t iken e inze lner Betriebe 

e in gese l l schaf t l i cher Qua l i f i ka t i ons typ wird, muß dieser s i ch gese l l s cha f t 

l i c h reproduzieren können: E r muß seinen P la t z n i ch t nur im Betr ieb, 

sondern auch i n der Gesel lschaft und i n den gese l l scha f t l i chen Reproduk

t ionsprozessen gefunden haben. 

Gese l lschaf t l i che Veror tung erfordert zunächst eine gewisse Verbre i tung 

des neuen Qua l i f i ka t i ons typs i n v i e l en Betr ieben; nur so können s i ch - i n 

der gese l l scha f t l i chen Wahrnehmung und rea l - e in " t yp i sches " Q u a l i f i k a 

t i onspro f i l , " t yp i sche " A r b e i t s - und Lebensbedingungen und Karr ieremuster 

herausb i lden , welche für die Or ient ierung von Entsche idungen und (Vo r 

l e i s t u n g e n i n Bezug au f die eigene Arbe i t sk ra f t er forder l i ch s ind . V o r 

aussetzung für eine solche Verbre i tung i s t eine gewisse Unabhängigkeit 

des Qua l i f i ka t i ons typs und seiner Erzeugung von den Schwankungen e i n -

10) E i n solcher Prozeß einer langjährigen, schwier igen, i n e inze lnen B e 
tr ieben zeitweise gescheiterten Durchsetzung eines neuen Q u a l i f i k a t i 
onstyps i s t i n Drexe l 1982, a.a.O. dargeste l l t 
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ze lbetr ieb l icher Bedingungen und Interessen; hierfür s ind s taa t l i che I n 

tervent ionen (Schaffung von auf Dauer angelegten Bildungsgängen u.ä.) 

von großer Bedeutung. Ohne solche gese l l scha f t l i ch gestützten V e r f e s t i 

gungen zumindest bestimmter Momente eines neuen Reprodukt i onsve r l au f s 

musters wird es bei Sonderentwicklungen e inze lner Betriebe b le iben, die 

v i e l l e i ch t lange bestehen, v i e l l e i ch t aber auch rasch wieder verschwinden. 

Gese l lschaf t l i che Veror tung bedeutet ferner, daß der P la t z , den der s ich 

herausbi ldende neue Qua l i f i ka t i ons typ i n der bet r i eb l i chen S t r u k t u r inne 

hat , t ransparent i s t auch über den Betr ieb h inaus , im gese l l scha f t l i chen 

Raum. Nur so können ind i v idue l l e Reprodukt ionsentscheidungen und 

- l e i s tungen in Bezug auf i hn erfolgen, nur so kann er k o n t i n u i e r l i c h ge 

se l l scha f t l i che B i l d u n g s - und Mobilitätsprozesse steuern. 

Dies aber i s t Voraussetzung dafür, daß s i ch der neue Qua l i f i ka t i ons typ auf 

Dauer reproduziert : Nur so können, auch be i Schwankungen der Rahmen-

bedingungen, kon t inu i e r l i ch Arbeitskräfte i n größerer Zahl i n d iesen Q u a 

l i f i ka t i ons t yp einmünden. Und nur so können mit einer gewissen Verläß

l i c h k e i t die jewei ls spez i f ischen Qualitäten und Dynamiken eines bes t imm

ten Soz ia lmi l ieus mobi l i s ier t und genutzt werden, aus denen insbesondere 

die soz ia len, aber auch manche fach l i chen Qua l i f i ka t i onen , die den Wert 

eines Qua l i f i ka t i ons typs ausmachen, immer zu einem guten Stück leben. Je 

mehr s i ch eine Zuordnung zwischen einem bestimmten Soz ia lmi l i eu und e i 

nem neuen Qua l i f i ka t i ons typ "e inregel t " und s tab i l i s i e r t , desto mehr w e r 

den umgekehrt auch Betriebe Arbe i tsorgan isa t ion und E insatz f e lder auf die 

dadurch verläßlich verfügbaren qua l i f i ka to r i schen Vor le is tungen dieser S o 

z ia lmi l i eus abste l l en und damit die massenhafte Durchsetzung dieses Q u a 

l i f i ka t i ons t yps von der Nachfrageseite her s tab i l i s i e r en . 

Und schließlich bestimmt die Ex i s t enz e iner Organisat ion, die der V e r t r e 

tung der spez i f i schen Par t iku la r in t e ressen des neuen Qua l i f i ka t i ons typs , 

aber auch seiner symbol ischen Veror tung im Gefüge der t r ad i t i one l l en 

Qua l i f i ka t i ons typen dient, seine "Qualität" und seine Durchsetzung w e 

sen t l i ch mit: Ob nun für den neuen Qua l i f i ka t i ons typ eine eigene O r g a n i 

sa t ion geschaffen oder ob er mit se inen spez i f ischen Interessen i n eine 

schon bestehende Organisat ion integr ier t wird - seine soz ia len Q u a l i f i k a 

t ionen (Reproduktionsvermögen) werden dadurch noch e inmal wesent l i ch 

überformt; und vor al lem wird seine S tab i l i s i e rung und seine dauerhafte 
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gese l lschaf t l i che Reprodukt ion auch über die Schwankungen e in ze lbe t r i eb 

l i cher Bedingungen hinweg dadurch abgesichert. 

Die sk i z z i e r t en Voraussetzungen für die Herausbi ldung eines s tab i l en 

neuen Qua l i f i ka t i ons typs i n Betr ieb und Gesel lschaft machen seine E n t 

stehung also zu einem schwier igen und störanfälligen Prozeß, der zwar 

durch Entsche idungen und Po l i t i ken des Managements i n Gang gesetzt, 

aber ke ines fa l l s durch sie a l l e in und v o l l gesteuert werden kann . S t a b i l i 

sierungsprobleme aufgrund von internen Widerständen und solche aufgrund 

externer Bedingungen können s ich addieren und damit verschärfen: U m 

st r i t t ene Pos i t ionen i n der betr ieb l ichen Arbe i t s t e i lung , die Uns icherhe i t , 

wieweit vom Betr ieb i n Auss i ch t gestel l te Ansprüche auf A rbe i t s inha l t e 

und Kar r i e ren gegen vorhandene Widerstände zu rea l i s i e ren se in werden 

und um welchen Preis , und erst recht eine - solche Widerstände berück

sicht igende - gespa l ten-une indeut ige betr ieb l iche Po l i t i k können die A t 

traktivität eines neuen Qua l i f ika t i ons typs massiv schmälern, wenn n i ch t 

zerstören. Wenn dies auf eine S i tua t ion t r i f f t , i n der der neue Q u a l i f i k a 

t i ons typ noch ke ine Formen der Interessenvertretung herausgebi ldet hat 

und auch n i ch t durch eine bestehende Organisat ion ve r t re ten w i rd , sodaß 

e inhe i t l i che und erfolgversprechende Po l i t i k en zur Abstützung seiner 

Durchsetzung fehlen, wenn ferner bessere A l t e rna t i v en im Bi ldungssystem 

und auf dem Arbe i tsmarkt ex is t i e ren , können s i ch , so i s t zu vermuten, 

auch r e l a t i v weit gediehene Entwick lungen wieder ve r l i e r en . Die mit den 

bet r i eb l i chen und den gese l lschaf t l i chen Voraussetzungen für die H e r a u s 

b i ldung und S tab i l i s i e rung eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs beze ichneten 

Probleme können also n i ch t nur mehr oder minder weitre ichende M o d i f i k a 

t i onen des zunächst gewol l ten Qua l i f ika t ionspro f i l s ve rursachen. Sie kön

nen auch, se lbst bei länger dauernden und insgesamt durchaus Tei ler fo lge 

aufweisenden Entw ick lungen doch zu einem kumula t i ven Sche i te rn dieses 

Prozesses führen. 

2.6 Die w icht igs ten Indikatoren der Durchsetzung und S tab i l i s i e rung 

eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs - Zusammenfassung 

Wie lassen s i ch diese Thesen operabel machen für die Ausgangsfrage nach 

ak tue l l en Prozessen der Herausbi ldung und Durchsetzung eines neuen Q u a 

l i f i ka t i ons typs? A u f welche Phänomene haben s i ch empirische U n t e r s u -
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chungen zu konzentr ieren? Wie kann man beurte i l en , ob h ier oder da b e 

obachtbare neue Aufgabenzuschnit te und Einsatzbedingungen, ob diese 

oder jene neuen A u s - und Weiterbildungsgänge zur Ents t ehung eines 

neuen gese l l schaf t l i chen Qua l i f ika t i ons typs führen oder aber vere inze l t 

b le iben, e ven tue l l sche i tern werden? Wie beurte i l en , wie weit ggfs. die 

Durchsetzung und Stab i l i s i e rung eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs schon 

vorangeschr i t ten is t? 

Die sk i z z i e r t en Thesen lassen s i ch zu e inigen zentra len K r i t e r i en zur B e 

ur t e i lung neuer Entwick lungen - gewissermaßen zu Indikatoren - zusam

menfassen: 

Ers tens muß e in neues Bündel von fach l i chen und soz ia len Qua l i f i ka t i onen 

entstehen, das für betr ieb l iche Probleme Lösungen bringt , welche die t r a 

d i t i one l l en Qua l i f i ka t i ons typen n icht oder n i ch t mehr i n dieser Qualität 

b ie ten. 

Zweitens muß für den neuen Typ von Arbe i t sk ra f t e in deut l i ch umgrenzter 

"P l a t z " im Betr ieb, i n den betr ieb l i chen E insatz f e ldern , A rbe i t s t e i l ungsmu

stern und Hierarch ien iveaus , i n der bet r i eb l i chen Lohns t ruk tur und i n der 

Karr iereordnung ex is t i e ren . Dieser "P la t z " muß einigermaßen abgesichert 

se in und von den wicht igs ten Instanzen und Interessengruppen des B e 

tr iebs ohne Dauerkon f l ik t akzept ier t werden. Vor al lem muß e in deu t l i ch 

kontur i e r t es und verläßliches neues Karr ieremuster ex i s t i e ren . 

Dr i t t ens muß der neue Typ von Arbe i t sk ra f t auch se inen P la t z i n der G e 

se l l schaf t und i n den gese l lschaf t l i chen Reprodukt ionsprozessen gefunden 

haben: Nicht nur i s t seine Verbre i tung über eine V i e l z ah l von Betr ieben 

er forder l ich, sondern auch eine gewisse Vere inhe i t l i chung seines "P la t zes " 

i n den bet r i eb l i chen S t ruk turen und seines Karr ieremusters über den E i n 

ze lbetr ieb h inaus . Der Zusammenhang zwischen den im gese l l scha f t l i chen 

Raum verorte ten Reproduktionssequenzen - der Abfolge von Herkunft , 

B i l d u n g s - und Ausbildungsgängen, überbetrieblicher Mobilität - e inerse i ts 

und spez i f ischen bet r i eb l i chen E insa tz f e ldern und daran gekopppelten R e 

produkt ionschancen und - r i s i k e n andererse i ts muß auch im g e s e l l s c h a f t l i 

chen Raum halbwegs t ransparent se in. E ine eindeutige und al lgemein b e 

kannte Bezeichnung ("Name") i s t insofern e in wichtiges Indiz dafür, a ls sie 
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als Kürzel für den Zusammenhang von durchschn i t t l i che r Qua l i f i ka t i on , 

S te l lung im Betr ieb sowie A r b e i t s - und Lebensbedingungen fungiert . 

Und schließlich s ind Gruppenaktivitäten und Organis ierung, die der D e f i 

n i t i on und Durchsetzung gemeinsamer Interessen dienen, und gemeinsame 

S e l b s t - und Fremdwahrnehmung als Indikatoren für eine - dann f r e i l i ch 

schon recht weit vorangeschr i t tene - Durchsetzung eines neuen Q u a l i f i k a 

t i ons typs anzusehen. 

Mi t d iesen " Ind ikatoren" und der durch die Thesen geweckten Problemsicht 

i s t nun auf die Ausgangsfrage nach möglichen neuen Qua l i f i ka t i ons typen 

im Mi t te l f e ld des technisch-gewerb l i chen Personals zurückzukommen. Am 

Be i sp i e l einschlägiger Entwick lungen i n F rankre i ch , die bere i ts sehr v i e l 

deut l ichere Konturen aufweisen als die sk i z z i e r t en Ansätze i n der d e u t 

schen Industr ie , wird gezeigt, daß und i n welcher Weise so etwas denkbar 

i s t , aber auch, um welch e inen komplexen, widersprüchlichen und von 

Sche i tern bedrohten Prozeß es s ich dabei handel t . Es l iegt auf der Hand, 

daß diese Entwick lungen wegen der sehr andersart igen be t r i eb l i chen und 

gese l l schaf t l i chen Rahmenbedingungen i n F rankre i ch n i ch t unmi t te lbar auf 

die deutsche Industr ie übertragbar s ind , doch zeigen sie mögliche E n t 

w i ck lungs l in i en . 

3 . Das Be isp ie l F rankr e i ch : Neue Techniker typen - dr ingend gebraucht, 

aber i n s t a b i l 

A u c h i n F rankre i ch wurden lange Zeit, wie i n der deutschen Industr ie , 

mi t t l e re Pos i t ionen - d.h. vor al lem die Pos i t ionen der "ma i t r i se " (untere 

Führungskräfte) und der " t echn ic i ens " (mit technischen Funk t i onen vor 

al lem i n den technischen Büros betraute Arbeitskräfte unterha lb von I n 

genieuren und höheren Führungskräften, - im Folgenden als "Techn iker " 

beze ichnet 1 1 ) - überwiegend durch Aufs t i eg von Arbeitskräften aus der 

Arbe i t e rscha f t besetzt: aus einer Arbe i terschaf t , die f r e i l i ch nur zu einem 

wesent l i ch k le ineren Te i l als i n der deutschen Industr ie über eine ( in der 

Regel schul ische) Berufsausbi ldung verfügt - und damit i n der s t reng ge 

11) Der Begri f f des technischen Anges te l l t en wäre irreführend, da er 
weiter i s t und zudem der Anges t e l l t en -S ta tus i n F rankre i ch eine a n 
dere (mindere) Bedeutung hat als i n der deutschen Industr ie . 
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gl iederten Hierarchie des französischen Bi ldungssystems auf N i veau V p l a 

z ie r t i s t - , während die übrigen nur über abgebrochene Schul laufbahnen, 

Berufsvorbere i tung oder Ausb i ldung im Handwerk verfügen (Niveau VI und 

V b). 

Das Muster des Zugangs zu mit t l eren Pos i t ionen durch Au fs t i eg aus der 

Arbe i te rscha f t wird nun seit etwa zwei Jahrzehnten zunehmend ergänzt 

durch neuart ige schul ische Bildungsgänge im öffentlichen Bi ldungssystem, 

welche zum Techniker qua l i f i z i e ren und e inen d i rekten Zugang ins M i t t e l 

fe ld des technisch-gewerb l i chen Personals ermöglichen: erstens durch 

e inen gymnasialen Bi ldungsgang, der zu einem Techn ikerab i tur - und d a 

mit auf das B i ldungsn iveau IV - führt; und zweitens durch zwei auf dem 

(allgemeinen oder T e chn ike r - ) Ab i tu r aufbauende zweijährige höhere T e c h 

n ikerausb i ldungen, die zum Niveau III führen. 

Diese i n mehrfachen Anläufen geschaffenen Innovat ionen des französischen 

Bi ldungssystems so l l t en einer s i ch sei t den 50er Jahren zeigenden m a s s i 

ven Knapphei t an technischen Qua l i f i ka t i onen begegnen 1 2 ) . Haben sie zur 

Herausbi ldung eines oder mehrerer neuer Qua l i f i ka t i ons typen geführt? Oder 

s ind sie von dem bestehenden Spektrum von Qua l i f i ka t i ons typen und den 

mit ihnen verbundenen betr ieb l ichen S t ruk turen von Arbe i t s t e i lung und 

Persona lpo l i t ik absorbiert worden? 

Die Antwor t i s t n i ch t l e i cht . Die re ichha l t i ge bi ldungssozio log ische und 

arbei tssoz io log ische L i t e ra tu r l ie fer t zwar zahl re iche , aber parze l l i e r te und 

damit une indeut ig bleibende Informationen. Mit Hi l fe der oben entwicke l ten 

theoret ischen Annahmen und empir ischen Indikatoren lassen s i ch aus d i e 

sen Informationen zumindest ansatzweise die h ier gegebenen, offenbar sehr 

widersprüchlichen Bedingungskonste l la t ionen und Prozesse rekonstru ieren . 

Sie s t e l l en s i ch für das Technikerab i tur (3.1) deut l i ch anders dar als für 

die Ausb i ldungen von höheren Technikern (3.2). 

12) Meylan: De l 'Ecole Nat ionale Professionel le au Baccalaureat de 
Technic ien ou l ' e vo lu t i on d'une f i l i e re de l 'enseignement technique. In: 
Formation Emploi 4/1983. 
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3.1 Techn iker mit A b i t u r - massenhaft, aber a ls Qua l i f i ka t i ons t yp 

hyb r id 

Das Techn ike rab i tur (BTn) i s t Mitte der 60er Jahre i n Reakt ion auf den 

großen Bedarf an technischen Qua l i f ika t i onen i n Form einer i nha l t l i ch en 

und formalen Aufwertung bereits bestehender Ausb i ldungen geschaffen 

worden 1 3 ) . Es ex i s t i e r t i n verschiedenen "sect ions" , die jewei ls dominant 

au f Industr ie , D ienst le is tungssektor oder Informatik ausger ichtet und i h 

rerse i ts noch e inmal i n v ie le Fachr ichtungen gegl iedert s ind . So kann man 

etwa innerha lb der Serie F ( industr ie l l e Fachr ichtungen) das T e c h n i k e r a 

b i t u r Maschinenbau, das Techn ikerab i tur E l ek t ro techn ik , das T e c h n i k e r a 

b i tu r E l ek t r on ik und weitere sechs indus t r i e l l e Ab i ture abso lv i e ren . Diese 

Bildungsgänge, für die man s ich dre i Jahre vor dem A b i t u r entscheiden 

muß 1 4 ), en tha l t en neben al lgemeinbildendem und fachtheoret ischem U n t e r 

r i c h t auch fachprakt ische Lerne inhe i ten i n Lehrwerkstätten der Schulen. 

Das Techn ikerab i tur weist höhere drop ou t -Quo t en auf a ls das a l l g eme in 

bi ldende Ab i tu r , wohl n i ch t zu le t z t aufgrund der Doppelbelastung durch 

al lgemeinbi ldende und beruf l iche Lern inha l t e . Im Pr inz ip i s t es dem a l l g e 

meinbi ldenden A b i t u r g le ichwert ig , g i l t aber v i e l f ach a ls zwe i tk lass ig . 

Die Zah l derer, die das Techn ikerab i tur i n den hier interess ierenden i n 

dus t r i e l l en Fachr ichtungen der Serie F mit Er fo lg abso lv i e r t haben, hat 

s i c h zwischen 1970 und 1983 von etwa 11.000 auf gut 22.000 Schüler pro 

Jahr erhöht, wobei 1983 fast 39.000 diese Prüfung ablegen wol l ten ; zu den 

22.000 Ab i tu r i en t en mit Diplom müssen also noch e inmal ca. 17.000 mit 

etwa gleichem Bi ldungsn iveau dazugerechnet werden. 1 5 ) 

Wird aus diesen wachsenden, s i ch über die Jahre hinweg akkumul ierenden 

Strömen von jungen Arbeitskräften mit einem Ab i tu r , das i n seiner K o m 

b ina t i on von höherer Al lgemeinbi ldung, bre i ter fachtheoret ischer und z u -

13) 1969 legten die ersten Jugendl ichen e in Techn ikerab i tur ab (ebd.). 

14) Im Pr inz ip g ibt es auch e inen Zugang nach Abso lv i e rung e iner s c h u 
l i schen Berufsausbi ldung; er wird aber kaum genutzt . 

15) Mey lan: Evo lu t i on de formations indus t r i e l l e s de N iveau IV. In: CEREQ, 
Dossier Format ion Emploi , N iveau IV de formation et acces aux 
emplois indus t r i e l s , 1985. Es i s t a l l e rd ings zu vermuten, daß e in Te i l 
der 17.000 an der Prüfung gescheiterten Jugendl ichen diese noch e i n 
mal wiederholt . 
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mindest ansatzweise prakt i scher Ausb i ldung nach al lgemeiner Vors te l lung 

j a e igent l i ch den Ste in der Weisen sowohl für die Betriebe wie für die 

Arbeitskräfte dars te l l t , nun e in neuer Qua l i f i ka t i ons typ? Die Fak t en s t i m 

men skept i sch , i n mehrfacher Hins icht : 

Obwohl dieser Bi ldungsgang mit seinen recht spez i f ischen Fachr ichtungen 

doch auf deut l i ch umrissene Technikerpos i t ionen zugeschni t ten i s t und 

n i ch t darauf, a ls Ausgangspunkt für weitere Ausbildungsgänge zu dienen, 

schrumpft der A n t e i l derjenigen, die auf diesem Niveau IV das B i l d u n g s 

system endgültig ver lassen und i n Beschäftigung e int re ten , deu t l i ch ; dies 

t ro t z wachsender Schüler- und Abso lventenzah len : In der Fachr i ch tung F 

mit ih ren verschiedenen Untersparten haben 1981 zwischen 66 und 94 % 

der Abso lventen weitere Ausbi ldungen im öffentlichen Bi ldungssystem 

(meist an der Universität) aufgenommen 1 6 ) . E ine kon t inu i e r l i che g e s e l l 

schaf t l i che Reprodukt ion eines möglichen neuen Qua l i f i ka t i ons typs " T e c h 

n ike r mit A b i t u r " i s t also offenbar n icht gesichert . 

Diese En tw i ck lung läßt vermuten, daß der Weg in das Berufs leben daue r 

hafte, j a zunehmende Probleme aufwirft ; und solche ex is t i e ren i n der Tat: 

Zwar zeigen Informationen aus Bet r i ebs fa l l s tud ien , daß Betr iebe für a n 

spruchsvo l l e Arbeitsplätze insbesondere im Zusammenhang mit neuen 

Technologien s t a t t Abso lventen des Niveaus V nun zunehmend oder a u s 

schließlich solche des Niveaus IV (d.h. mit Ab i turn i veau ) r ekrut i e ren , da 

sie s i ch von diesen eine i n v ie l facher Weise bessere Bewältigung der 

neuen Anforderungen ve rsprechen 1 7 ) . Jedoch i s t be i der Einmündung der 

Abso lventen dieses Bildungsgangs ins Berufs leben eine ungewöhnlich 

16) F a k t i s c h s ind die Zahlen noch höher, da aus s ta t i s t i s chen Gründen 
diejenigen, die unmit te lbar nach dem A b i t u r ih ren Wehrdienst antreten 
oder auf P r i va t s chu l en gehen, n i ch t erfaßt s ind . 

17) Simula/Berreur, Les emplois de N iveau IV dans le repertoire f rancais 
des emplois. In: CEREQ, Dossier Format ion Emploi , N i v eau IV de 
formation et acces aux emplois indus t r i e l s , 1985; Denis: Les 
debouches professioneis offerts aux jeunes diplomes de N iveau IV 
dans l a maintenance indust r i e l l e ; ferner H i l l a u , 1985: L a remise en 
cause des f i l i e res professionel les dans le secteur de l a mach ine - ou t i l . 
In: Format ion Emploi 12/1985; und ders. L'emergence de nouvel les 
fonct ions professionel les dans l ' i ndus t r i e chimique, l eur l i en avec l a 
formation. (Manuskr. ) , Par is 1987. 
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s tarke Streuung zu beobachten. 1 8 ) Obwohl das BTn j a im H inb l i ck auf den 

großen Bedarf an Techn ikerqua l i f i ka t i onen konz ip ier t worden war, mündet 

von denjenigen, die ohne weitere Ausb i ldungen sofort e in Beschäftigungs

verhältnis aufnehmen, nur e in r e l a t i v k l e ine r T e i l auch tatsächlich i n 

Technikerpos i t ionen - und damit i n Personengruppe und soz ia len Status 

der Techn iker - e in , sehr v i e l mehr dagegen i n Arbe i te rpos i t i onen. Von 

den Abso lventen des Jahres 1980 etwa, die ins Erwerbsleben e ingetreten 

s ind , f inden s i ch e in Jahr später 46 % i n Arbe i te rpos i t ionen, 23 % i n 

Angeste l l t enpos i t ionen, 9 % als technische Zeichner und nur 14 % i n 

Techn ike rpos i t i onen 1 9 ) . Diese der Bezeichnung des Bi ldungsgangs und den 

damit wohl assoz i i e r ten ind i v i due l l en Zie len kaum entsprechenden E i n 

mündungen i n das Erwerbsleben können zwar bis zu einem gewissen Grad 

im Lau f der ersten Berufsjahre ausgegl ichen werden; doch bef inden s i ch 

auch nach fünf Jahren erst 31 % der Abso lventen i n Technikerpos i t ionen, 

32 % dagegen we i terh in i n Arbe i te rpos i t ionen. 

Hand i n Hand mit dem Ris iko , i n eine Arbe i t e rpos i t i on einzumünden und 

dort e ven tue l l auch lang f r i s t i g zu ble iben, geht das noch größere R is iko , 

das Berufsleben mit einem prekären Arbeitsverhältnis zu beginnen: 60 % 

der 1980er Abso lventen befand s i ch 1981 i n Arbeitsverhältnissen mit 

Ze i tver t rag , s t aa t l i ch gestützten Einarbeitungsverhältnissen usw. Und 

schließlich ste igt die Arbe i t s l os i gke i t auch für diese Gruppe zumindest zu 

Beginn ihres Berufslebens deut l i ch an (zwischen 1976 und 1981 von 10 

auf 25 %). 

Die beruf l i chen Schicksa le der Abso lventen des Techn ikerab i turs s ind also 

sehr heterogen, der P latz , der ihnen i n den betr ieb l i chen E insa t z f e lde rn . 

A r b e i t s t e i l u n g s - und Hierarchiemustern zugewiesen wird, v a r i i e r t offenbar 

v on Betr ieb zu Betr ieb, v i e l l e i ch t sogar im e inze lnen Betr ieb von F a l l zu 

18) A f f i chard , Queis emplois apres l 'ecole: La va l eur des t i t r es scola ires 
depuis 1973. In: Economie et S ta t i s t i que Nr. 134; z i t i e r t nach Beret: 
La mobi l i te professionel le des jeunes act i f s . Communications aux V I -
ieme journees de l 'Assoc ia t i on d'Economie Sociale (L i l l e , IX 1986). 

19) Pigelet, L 'entree dans l a v ie ac t i ve des jeunes sort ies des c lasses 
terminales conduisant au baccalaureat de technic ien et au brevet de 
t echn ic i en (special i tes indust r i e l l e s ) . In: Dossier Format ion Emploi , 
N i veau IV de formation et acces aux emplois indus t r i e l s , Par is 1985. 

20) ebd. 
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F a l l . E i n präzis kontur i e r t e r und eingermaßen verläßlicher Zusammenhang 

zwischen Bi ldungsgang und beruf l ichem Sch i cksa l - wichtige Voraussetzung 

für e in h inre ichend stab i les Muster des Reprodukt ionsver laufs und damit 

auch für die Durchsetzung und Stab i l i s i e rung eines Qua l i f i ka t i ons typs -

fehl t . 

Damit zusammenhängende Probleme gibt es i n Bezug auf die Lohnkarr ie re ; 

am Be isp ie l des Tar i f ver t rags der Meta l l indust r i e se ien sie - wiewohl 

recht kompl iz ier t - sk i z z i e r t , da sie al lgemeineres ve rdeut l i chen kön

n e n 2 1 ) . Das folgende Schema zeigt die (formalen) Re lat ionen zwischen 

B i ldungsn iveau , Arbeitskräftekategorien und Eingruppierung : 

Dem mit dem A b i t u r erre ichten B i ldungsn iveau IV entspr i cht im Pr inz ip die 

Lohngruppe IV (zwischen Lohngruppe III für das B i ldungsn iveau V und 

21) A l l e Informationen zur Lohnfrage nach Carr iere -Ramanoe l ina/Zar i f ian , 
Le technic ien d 'ate l ier dans l a C lass i f icat ion de l a metal lurg ie . In: 
Formation Emploi 9/1985. 
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Lohngruppe V für das B i ldungsn iveau III). A l l e rd ings haben Arbeitskräfte 

Anrecht auf Lohngruppe IV nur, soweit sie auch tatsächlich als Techniker 

e ingesetzt s ind . Welche Eingruppierung nun aber für diejenigen, die mit 

Techn ikerab i tur auf Arbe i terpos i t ionen eingesetzt s ind , bei e iner ( A r b e i -

t e r - ) L ohnska l a , die t r ad i t i one l l nur die Lohngruppen I, II und III enthält 

und damit nur die Bi ldungsniveaus bis einschließlich V abdeckt? Die A r t 

und Weise, wie i n der Meta l l industr i e hierfür eine Lösung gesucht und 

gefunden wurde, i s t wohl exemplar isch für die be i Herausbi ldung eines 

neuen Qua l i f i ka t i ons typs " k r i t i s chen " Probleme der E ins tu fung : Man v e r 

längerte die Lohnska la für Arbe i te r nach oben h in zunächst um eine 

Lohnstufe TA, die man einer neu de f in ier ten Arbeitskräftekategorie, dem 

"Werkstat techniker " ( technic ien d 'atel ier ) zuordnete; diese Arbeitskräfte 

heißen zwar Techniker , s ind ihrem betr i ebsrecht l i chen Status nach aber 

we i t e rh in Arbe i te r . Bei der Schaffung dieser " Innovat ion" des Tar i f ver t rags 

(1975) war es, i n Reakt ion auf entsprechende Forderungen der A r b e i t n e h 

mervertretungen aus Betrieben mit Spitzentechnologien und besonders h o 

hen Arbe i t e rqua l i f i ka t i onen , um die Verlängerung der Au f s t i e g s 

möglichkeiten für Arbe i te r gegangen. 1980 und 1983 jedoch wurde nach 

oben h in die i n der Arbe i t e r l ohnska la b isher n icht enthal tene Lohngruppe 

IV mit mehreren Zwischenstufen (TA2 - TA4) angelagert, die mit Bezug 

au f "Scharn ie rqua l i f i ka t i onen" zwischen Arbe i t e rn und Techn ikern def in ier t 

s ind . Sie so l l t en die Eing l iederung von höher qua l i f i z i e r t en Arbeitskräften 

auch und gerade i n der Produkt ion e r l e i c h t e r n 2 2 ) . Wahrhaft revolutionär 

i n diesem System: T A 2 - 4 entspr icht dem Bi ldungsn iveau IV, - erstmals 

werden also Tätigkeiten für Arbe i te r zugänglich, die von ihren An f o rde 

rungen her als durch A b i t u r - N i v e a u charak te r i s i e r t s ind . G le i chze i t i g i s t 

damit für Arbeitskräfte mit A b i t u r innerha lb der Arbe i t e r l ohnska la Raum 

geschaffen. A l l e rd ings werden sie n i ch t sofort i n TA2 eingestuft , sondern 

zwei Zwischenstufen darunter , von wo aus s ie nach einiger Zeit i n " ih re " 

Lohngruppe IV bzw. TA2 gelangen. 

22) Während TA 1 analog def in iert i s t wie die b isher höchste Stufe der 
Arbe i te rpos i t i onen, l ed ig l i ch ergänzt durch spezi f ische 
Zusa tzqua l i f i ka t i onen oder ungewöhnliche Anforderungen an die 
Ausführung, und nach unten h i n abgegrenzt durch das Merkmal der 
"jeweils for tgeschr i t tensten Technologien" , entha l ten die höheren 
Zwischenstufen TA 2, TA 3 und TA 4 zunehmend Elemente und 
Merkmale, die aus den Anforderungsbeschreibungen der Lohnska la der 
Techn iker übernommen s ind . 
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Man kann also präzisieren: Mit der neuen Lohngruppe und ih ren Z w i 

schenstufen, die unterschied l iche B i ldungsniveaus und Zei ten der B e 

rufser fahrung i n einem integr ier ten System zu bewerten er lauben, i s t für 

die neue Vorbi ldungsgruppe e in "P la t z " im Lohnsystem geschaffen worden, 

der ih ren E insa t z i n der Produkt ion überhaupt erst l eg i t imier t und ermög

l i ch t ; e in P la t z a l lerd ings , der gegenüber denjenigen, die i n die Gruppe der 

Techniker mit ihrer eigenen Lohnska la und ihren wei terre ichenden A u f 

stiegsmöglichkeiten eingemündet s ind , unterwert ig i s t und durch die War

teze i ten bis zur Eingruppierung i n TA2 noch einmal zusätzlich abgewertet 

wird.23) 

Was bedeutet das nun für die Frage nach einem neuen Qua l i f i ka t i ons typ? 

Einmündung i n das Erwerbsleben und weiterer Beru fsver lau f s ind für A b 

so lventen des Technikerab i turs offenbar dif fus und r i s i ko r e i ch . Das 

grundlegende Problem, die eigene Reproduktion l ang f r i s t i g zu gesta l ten und 

zu s i chern , f indet keine (ausreichende) Lösung. Dies kann die wachsenden 

Quoten des Übergangs i n weiterführende Ausb i ldungen erklären: a ls Folge 

einer s inkenden Attraktivität des Techn ikerab i turs a ls ausschließlicher 

Grundlage für den E i n t r i t t ins Arbe i ts leben. Die Konkurrenz der we i t e r 

führenden Ausb i ldungen ble ibt be i Jugendl ichen und ihren E l t e r n , so i s t 

anzunehmen, übermächtig gegenüber einem Bi ldungsgang, der i n den B e 

tr ieben zwar v i e l l e i ch t zum Techniker , v i e l l e i ch t aber auch nur zum A r 

bei ter und v i e l l e i ch t überhaupt nur in Arbe i t s l os i gke i t führt. Die Annahme 

einer generel len h is to r i schen Entwertung des B i ldungsn iveaus nach dem 

Motto, für qua l i f i z i e r te Arbe i terpos i t ionen brauche man eben heute A b i t u 

r i en ten , und dies werde nach einer Übergangszeit s icher al lgemein ak z ep 

t i e r t werden, trägt wohl n icht , wie die Verschärfung der Attraktivitäts

probleme dieses Bi ldungsgangs zeigt. Die Entwer tung erfolgt j a auch nur 

se l ek t i v , nur für e inen Te i l der Populat ion, b le ib t damit une indeut ig ; das 

"e igent l iche Z i e l " kann nach wie vor, n i ch t nur vom Namen, sondern auch 

vom rea len Erfo lg eines Te i l s der Schüler her, die Techn ikerpos i t i on se in. 

Der Bi ldungsgang erscheint damit n icht genere l l und de f in i t i v abgewertet, 

v ie lmehr als di f fus und r i s iko re i ch . 

Anges ichts dieser S i tua t i on läßt s i ch e in negat iver Z i rke l vermuten: Wenn 

s i ch die Zahlen der Arbe i t sp la t z -Bewerber mit Techn ikerab i tur reduzieren 

23) entfällt 
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und damit (ceteris paribus) auch die Selektionsmöglichkeiten der Betriebe, 

s i n k t wohl auch deren Interesse an dieser Arbeitskräftekategorie. Betriebe 

werden diese Arbeitskräfte gar n icht mehr oder verstärkt nur noch für 

Arbe i te rpos i t i onen rekrut i e ren , was wiederum die Attraktivität des B i l 

dungsgangs versch lechtern muß; und so immer weiter. 

Zusammenfassend i s t also zu sagen, daß die Techniker mit A b i t u r offenbar 

nur geringe, eher sinkende Chancen haben, i n Zukunft e inen s tab i l en e i 

genen P la tz a ls Techniker i n Betr ieb und Gesel lschaft zu f inden. Zwar 

werden - darauf verweist j a i h r doch massenhafter E insa t z insbesondere 

i n t echn isch for tgeschr i t tenen und größeren Betr ieben - ih r fachl iches 

Qua l i f i ka t i onspro f i l und ihre soz ia len Verha l tenspotent ia l e für die Lösung 

von Problemen des Produktionsprozesses genutzt . Doch i s t aufgrund der 

di f fus uns icheren und mehrfach unterwert igen Berufsver laufsperspekt ive 

ihre soz ia le Reproduktion als Qua l i f i ka t i ons typ , i s t eine verläßliche, z a h 

lenmäßig bedeutende und i n Bezug auf die fach l i chen und soz ia len Q u a l i 

täten stab i le Einmündung junger Arbeitskräfte aus dem gese l l schaf t l i chen 

Reproduktionsprozeß ungesichert . Verstärkt s i ch der sk i zz i e r te Z i rke l , dann 

kann diese Gruppe durchaus unter die k r i t i s che Größe fa l l en , die n o t w e n 

dig wäre, damit sie s i ch im einzelnen Betr ieb wie auch auf dem A r b e i t s 

markt e inen eigenständiger P la tz schaf fen kann : Vere inze l te Arbeitskräfte 

mit neuem Qua l i f i ka t i onspro f i l s ind "immer irgendwie e inzubauen" , sie 

zwingen ke inen Betr ieb zu einer Veränderung von Arbe i t s t e i lung und 

Hierarchie , Lohns t ruk tur und Mobilitätsregeln, die "P la t z " schaffen. 

Damit s ink t zwangsläufig die Wahrsche in l i chke i t , daß die Einmündung i n 

die entsprechenden Bildungsgänge und die anschließende Aufnahme eines 

Arbeitsverhältnisses zum für e in bestimmtes Soz ia lmi l i eu "üblichen" B i l 

d u n g s - und Berufswahlverha l ten wird und daß die Abso lventen des T e c h 

n ike rab i tu rs i n Zukunf t immer i n etwa diese lben soz ia len Or ient ierungen 

und Verha l tensweisen mitbr ingen, welche es den Betr ieben ermöglichen 

würden, ihre S t ruk turen und Po l i t i k en auf diese Arbeitskräfte a ls e inen 

neuen Qua l i f i ka t i ons typ e inzuste l l en . 

Diese Bedingungen und die Heterogenität von Berufseinmündungen und 

weiterer beruf l i cher Entw ick lung machen schließlich die Herausbi ldung ge 

meinsamer Gruppeninteressen, die sub jekt i v getragen und po l i t i s ch verfo lgt 

werden, und darauf aufbauender, deu t l i ch kontur i e r t e r Gruppenaktivitäten 
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sehr f rag l i ch . A l l e i n schon die Au fsp l i t t e rung auf zwei verschiedene P e r 

sonengruppen - Arbe i t e r und Techniker - mit unterschied l ichem soz ia len 

Status und untersch ied l i chen Ver t re tungs instanzen i n der be t r i eb l i chen 

Arbe i tnehmerver t re tung lassen vermut l i ch die gemeinsame Bi ldungsherkunf t 

i n ihrer Bedeutung bald zurücktreten gegenüber ak tue l l e r S i tua t i on und 

deren jewei l igen untersch ied l i chen Interessenlagen und -Pe r spek t i v en . 

Auch wenn die i n der Produkt ion eingesetzten Arbeitskräfte mit Ab i tu r 

s i ch wohl n icht v o l l mit den "normalen" A rbe i t e rn ident i f i z i e ren dürften, 

werden sie s i ch kaum eigenständig organis ieren und schon gar n i ch t ihre 

er fo lgreicheren Kol legen mit Technikers ta tus für eine solche Organis ierung 

gewinnen können. 

Wenn auch gerade die l e t z ten Vermutungen, da po l i t i sche Sachverha l te mit 

ih r en besonderen Unwägbarkeiten betref fend (und wegen fehlender L i t e r a 

tur informat ionen) uns icher s ind , so i s t doch insgesamt zu resümieren, daß 

der Techniker mit A b i t u r eine hybr ide En tw i ck lung dars te l l t , die s i ch -

bei Kontinuität der derzei t beobachtbaren Dynamiken - n i ch t zu einem 

eigenständigen Qua l i f i ka t i ons typ s tab i l i s i e r en dürfte. 

3 . 2 Techn iker mit " A b i t u r +2" (Jahren) - neue Schlüsselfigur mit 

uneindeut iger Zukunf t 

Deut l i ch anders s ieht die Entw ick lung des zweiten neuen Weges aus, der 

auf Technikerpos i t ionen ausger ichtet i s t . Genau genommen hande l t es s i ch 

um zwei neue Bildungsgänge, die jedoch nach Zugangsvoraussetzungen 

(Ab i tur oder - f ak t i s ch wenig re l evant - g le ichwert iges We i t e rb i l dungsn i 

veau sowie zusätzliche Auswahlkr i t e r i en ) , nach der Dauer (zwei Jahre) und 

nach ihrem P la t z i n der Bi ldungshierarchie (Niveau III) g le ichwert ig s ind: 

zum einen der 1952 geschaffene, an e in Gymnasium angelagerte a n 

spruchsvo l l e Aufbauzug, der das Brevet de Technic i en Super ieur (BTS) 

ve r l e ih t ; und zum anderen die 1966 geschaffene, an einem an die U n i v e r 

sität angeschlossenen Ins t i tut abso lv ier te Ausb i l dung , die mit dem Diplome 

Un ive rs i t a i r e de Technologie (DUT) abschließt. 

Beide Ausbildungsgänge s ind hochse lekt i v i n der Zulassung, beide e n t h a l 

ten sowohl technisch-gewerb l i che wie auch tertiäre Fachr i chtungen , bei 

beiden s ind die Fachr ichtungen stark d i f ferenz ier t und d i rek t au f b e r u f l i -
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che E insatz fe lder (z.B. DUT electronique, BTS fabr i ca t i on mecanique) a u s 

ger ichtet , beide en tha l t en i n n icht unerhebl ichem Umfang betr ieb l iche 

P r a k t i k a . Von den bestehenden gewissen Unterschieden i n Bezug auf das 

Gewicht von Theorie und Wissenschaf t l i chke i t und den s ich daraus zum 

Te i l ergebenden etwas di f fer ierenden Präferenzen der Betriebe für b e 

stimmte (nicht a l l e ! ) Pos i t ionen für Abso lventen des einen oder anderen 

Bi ldungsgangs k a n n im folgenden abgesehen werden. 

Die Ausb i ldungen , die mit DUT oder BTS abschließen, haben großen Erfo lg 

be i den Betr ieben, weisen geringe Arbe i ts losenquoten auf und s ind demzu

folge auch bei Jugendl ichen und ihren E l t e r n sehr a t t r a k t i v . So hat denn 

auch die zum DUT führende Ausb i ldung n icht , wie bei ihrer Schaffung e r 

wartet , die zum BTS führende Ausb i ldung verdrängt und abgelöst; die 

Nachfrage s icherte v ie lmehr beiden Ausbildungsgängen Ex i s t enz und kräf

t ige Zuwachsraten. Die Zahl der er fo lgre ichen Abso lventen beider B i l 

dungsgänge zusammengenommen st ieg zwischen 1970 und 1982 von ca. 

17.000 auf ca. 41.500 2 4 ) ; etwas bzw. deut l i ch weniger a ls die Hälfte 

dieser Diplome wi rd in e iner t echn isch-gewerb l i chen Fachr i ch tung erworben 

(1983 ca . 48 % der DUT und ca. 37 % der BTS). 2 5 ) Zwischen 1970 und 

1980 hat s i ch die Zahl der Schüler i n den Abschlußklassen der t e c h n i s c h 

gewerbl ichen Ausb i ldungen des Niveau III von gut 10.000 auf gut 21.000 

Schüler v e r d o p p e l t 2 7 ) 

Wohin gehen nun die Abso lventen mit BTS oder DUT? 

E i n r e l a t i v k l e iner , wenn auch wachsender Prozentsatz derjenigen, die 

über e in Diplom verfügen, beginnt eine weitere Ausb i ldung , i n der Regel 

24) SIGES, Reperes et references s ta t i s t i ques sur les enseignements et l a 
formation, Ed i t i on 1984, Vanves 1985. 

25) Pigelet, L ' inse r t i on professionel le des diplomes de l 'enseignement 
super ieur court (IUT, STS). In: Format ion Emploi 18/1987 

26) Mey lan 1983, a.a.O. 

27) Diese Entwick lungen dürften n i ch t unerheb l i ch zu den oben s k i z 
z i e r t en Attraktivitätsproblemen des Techn ikerab i turs (Niveau IV) 
sowohl bei Schülern wie bei Betr ieben beigetragen haben: Betriebe 
präferieren l ieber Arbeitskräfte des Niveaus III, die Abso lventen des 
Techn ikerab i turs durchlaufen v i e l f ach erst noch diese Bildungsgänge, 
bevor sie s i ch auf dem Arbe i tsmarkt präsentieren. 
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an der Universität, oder wird arbe i ts los ; die übergroße Mehrhei t nimmt 

unmit te lbar nach der Ausb i ldung e in Beschäftigungsverhältnis auf. 

Die Einmündungen i n die Arbe i tswe l t scheinen deu t l i ch erfo lgreicher als 

die der Abso lventen mit N iveau IV und r e l a t i v s t a b i l zu se in , wie aus 

einer (a l lerdings nur eine kurze Zeitspanne abdeckenden) verg le ichenden 

Verb le ibsuntersuchung hervorgeht: Nach neun Monaten befanden s i ch 1981 

56 % i n Technikerpos i t ionen (1976: 60 %), 15 % i n Pos i t ionen von t e c h 

nischen Zeichnern (1976: 11 %) und 9 % i n Arbe i t e rpos i t i onen (1976: 

11 %). Nach fünf Jahren i s t mehr a ls die Hälfte derjenigen, die ihre b e 

ruf l i che Tätigkeit a ls Arbe i te r begonnen haben, i n Technikerpos i t ionen 

avanc ier t , auf der anderen Seite des Spektrums s ind einige ganz wenige in 

Pos i t ionen von Ingenieuren aufgest iegen. 2 8 ) 

Die Techniker mit BTS oder DUT erha l ten im Betr ieb of fenbar zunehmend 

Schlüsselfunktion für die Lösung betr ieb l i cher Probleme: 

Die Ausb i ldungen des Niveaus III so l l t en , so die Intent ion bei ihrer 

Schaffung, dazu verhe l fen, "eine intermediäre F u n k t i o n zwischen den 

Führungskräften, die mit Aufgaben der Konzept ion be t raut s ind , und den 

Arbeitskräften, die ausführende Aufgaben zu er ledigen haben, wahr zuneh 

men, um die Denkweisen der ersteren zu vers tehen und sie den zweiteren 

verständlich zu machen " 2 9 ) . Diese F u n k t i o n i s t i n vielfältiger Weise au f 

genommen, vor al lem aber modif iz iert und erwei tert worden. 

Zum einen haben "die Dreier" wesentl iche Bedeutung im Kontex t der neuen 

Technologien. Ihre wicht igsten Einsatzbere iche s ind technolog isch weit 

fortgeschr i t tene Betriebe und Branchen. In ausgewählten Großbetrieben 

dieses Typs (Chemische Industr ie , Büromaschinenindustrie, E l e k t r o - und 

E l ek t r on ik indus t r i e , Lu f t fahr t und Automobi l industr ie ) , so zeigt eine U n 

tersuchung von 1986 3 0 ) , waren Arbeitskräfte mit BTS bzw. DUT i n jewei ls 

erhebl ichen Quanten i n den Forschungsabte i lungen, i n den Prüf- und 

28) Pigelet 1987, a.a.O. 

29) So die of f iz ie l le Präsentation der DUT im Jahre 1970, z i t i e r t nach 
Gu i l l on , B.T.S. et DUT indust r i e l s . R e p r e s e n t a t i o n et prat iques des 
enseignants et des gest ionnaires du personnel , Par is (CEREQ) 1986. 

30) Gu i l l on 1986, a.a.O. 
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Meßabteilungen und i n der Instandhal tung anzutre f fen, i n e inigen dieser 

Betriebe auch i n der Ins ta l l a t i on , i n der Arbe i t svorbere i tung , i n der A u s 

b i ldungsabte i lung und n icht zu le tz t i n der Produkt ion . Nach dieser und 

anderen Untersuchungen, die auf F a l l s t u d i e n be ruhen 3 1 ) , w ird h ier ihre 

theore t i sch fundierte , i n den P r a k t i k a zumindest ansatzweise p rak t i s ch 

erprobte technologische Qua l i f i ka t i on , die im Verg le ich zu der des ( f r a n 

zösischen!) Ingenieurs spez ia l i s i e r te r und stärker anwendungsbezogen i s t , 

geschätzt und genutzt - se i es i n den produkt ionsnahen technischen Bü

ros, se i es an den Anlagen selbst , wo damit eine A r t Superarbei ter oder 

Produkt ions techn iker entsteht ; sehr bezeichnend wird von " S c h a r n i e r q u a l i 

f i ka t i onen " zwischen Arbe i t e rn und Techn ikern gesprochen. 3 2 ) 

Zu diesen unmit te lbaren Problemlösungspotentialen der Techniker des N i 

veaus III für E insa t z und produkt ive Nutzung neuer Technologien, die aus 

ihrem fach l i chen Arbeitsvermögen resu l t i e ren , kommen Potent ia le e iner 

ve rmi t t e l t en Lösung von - zum Te i l se i t langem bestehenden - Problemen 

der Eros ion t rad i t i one l l e r Qua l i f i ka t i ons typen : Die Techniker mit BTS oder 

DUT so l l en zur sogenannten "Erneuerung des Personals" (verschiedener 

Te i l ko l l ek t i v e desselben) beitragen. "Erneuerung" bedeutet dre ie r l e i : zum 

e inen Anhebung des durchschn i t t l i chen Qua l i f i ka t i onsn iveaus , d.h. der 

durchschn i t t l i chen A l l g eme in - wie auch Fachb i ldung ; zum anderen Senkung 

des Durchschn i t t sa l t e rs i n den - durch die Dominanz des Anciennitäts-

pr inz ips i n französischen Betr ieben und den i n v i e l en Betr ieben se i t J a h 

ren bestehenden E inste l lungsstop - t endenz ie l l überalterten Belegschaften; 

und schließlich dr i t t ens die Integrat ion anderer soz ia ler Cha rak t e r i s t i ka 

und Or i en t i e rungen . 3 3 ) 

Eine besonders wichtige " E r n e u e r u n g s " - F u n k t i o n wird Arbeitskräften mit 

BTS und DUT in Bezug auf die unteren Führungskräfte zugesprochen, für 

31) Gu i l l on 1986, a.a.O; Maurice/Eyrand/d'Ir ibarne/Rychener, Les e n t r e -
prises en mutat ion dans l a cr ise: apprentissage des technologies f l e 
x ib les et emergence de nouveaux acteurs , Rapport LEST/CNRS A i x - e n -
Provence 1986; H i l l au 1985, a.a.O. und ders. 1987, a.a.O. 

32) So der T i t e l eines größeren Projektstrangs, der unter Le i tung von Ph. 
Zar i f i an am CEREQ gelaufen i s t . 

33) H i l l a u 1985, a.a.O.; ders. 1987, a.a.O; Gu i l l on 1986 sowie Maurice u.a. , 
a.a.O 
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welche se i t langem eine kr isenhaf te S i tua t i on - unzure ichende fachl iche 

Qua l i f i ka t i on und Übergewicht von Kommandofunktionen - d iagnost i z ier t 

w i rd , beides Folge des Fehlens einer auf Facharbe i t e rausb i ldung a u f b a u 

enden Meis terausbi ldung und der Begründung von Meis ter funkt ionen a u s 

schließlich durch betr ieb l iche Ernennung. Durch E insa t z von Technikern 

des Niveaus III, nach einigen Jahren Berufser fahrung, auf Führungsposi

t ionen so l l nun techn isch- fach l i che Qua l i f i ka t i on i n die mit t lere Hierarchie 

in tegr ie r t werden. Werden zudem die jungen Techniker , bevor sie i n Füh

rungspos i t ionen gelangen, i n den technischen Büros, etwa i n der A r b e i t s 

vorbere i tung, eingesetzt, so verkörpern sie aufgrund ih re r beruf l i chen E r 

fahrungen n i ch t mehr so sehr "den Geist der Werkstatt " , sondern stärker 

gesamtbetr iebl iche Sichtweisen und auf die Rat iona l i s i e rung der Produkt ion 

ausger ichtete Or ient ierungen. Es geht also n i ch t nur um höhere fachl iche 

Qua l i f i ka t i on , sondern auch darum, e inen T e i l der auf Reprodukt ion bezo

genen Orient ierungen und Verhal tensweisen bisher iger unterer Führungs

kräfte, die aus ihrer eigenen biographischen T rad i t i on als P r oduk t i onsa r 

be i ter und aus einer gewissen Verp f l i ch tung zur Berücksichtigung der Re 

produkt ions interessen ihrer ehemaligen Kol legen resu l t i e ren , abzulösen. 

In dieser Perspekt ive haben die Techniker des Niveaus III genere l l die 

F u n k t i o n , den "Geist der Produkt ionsbelegschaften zu erneuern" und den 

"Geist des Unternehmens i n Produkt ion und Werkstatt h ine inzut ragen" . 

Diese Aufgabe ergänzt die einer Deckung von durch neue technische A n 

forderungen bedingten Qualifikationslücken i n den Produkt ionsbe legschaf 

ten "von oben he runte r " . 3 4 ) 

Zusammenfassend: Arbeitskräfte mit BTS und DUT werden also für eine 

große Bandbreite an Einsatzbere ichen und Funk t i onen - gewissermaßen als 

Mehrzweckwaffe - genutzt . Sie s ind Schlüsselgruppe i n den derzei t igen 

technischen und arbe i tsorganisator ischen, aber wohl auch i n den soz ia len 

und ideo log i sch-po l i t i s chen Restruktur ierungsprozessen. 

34) Lutz , B i ldung im Dilemma von Le is tungse l i t e und Chancengle ichhei t . 
Not izen zur Geschichte des französischen Bi ldungssystems. In: Z e i t 
schr i f t für Soz ia l isat ionsforschung und Erz iehungssoz io log ie 2/1986. 
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Solche hohen und vielfältigen Problemlösungsfunktionen s i chern ihnen, so 

i s t zu vermuten, gut kontur ie r te und s tab i l e betr ieb l iche Karr ieremuster 

und e inen s tab i l en P la t z i n der betr ieb l i chen Persona lpo l i t ik . 

Diese Vermutung i s t fa lsch , zumindest i n dieser E indeut igke i t . 

Zunächst münden zunehmend auch junge Arbeitskräfte mit N i veau III i n 

prekäre Arbeitsverhältnisse e in . Ferner mündet, wie gezeigt, e in wenn 

auch k l e ine r T e i l i n Arbe i terpos i t ionen e in . Und schließlich s ind auch ihre 

A rbe i t sp l a t zka r r i e r en sehr heterogen und zum Te i l zufällig, sowohl in B e 

zug auf die Einmündung, a ls auch auf die durchlaufenen Bereiche, a ls 

auch au f Geschwindigkei t und Wahrsche in l ichke i t des Aufst iegs . 3 5 ) Nicht 

nur i s t also unsicher , ob man Arbe i t e rs ta tus und E insa t z i n der P roduk 

t i on w i rd vermeiden können; auch bei geglückter Einmündung i n die t e c h 

n ischen Büros - einschließlich der i n F rankre i ch als etwa g le ichwert ig 

bet rachte ten Repa ra tu r - und Instandhal tungsabte i lungen - kann man 

demnach n i ch t mit e iner S tandard -Kar r i e r e rechnen. 

Dazu kommt die Frage des "Wie-Weiter"?, wenn die bestehenden A u f s t i e g s 

möglichkeiten für Techniker und untere Führungskräfte durchlaufen 

s i n d 3 6 ) . In F rankre i ch heißt diese Frage: Au fs t i eg i n die Pos i t ionen von 

Cadres (höheren Führungskräften) und Ingenieurs - zwei t r ad i t i one l l sehr 

s tark abgehobene Pos i t ionen, die eine besondere Personengruppe mit e i ge 

ner Lohnska la und besonderem Soz ia ls tatus begründen. Die Pos i t ion des 

Ingenieurs setzt - soweit n icht immer noch durch Ernennung nach l a n g 

jähriger betr ieb l i cher Tätigkeit besetzt - anspruchsvo l l e , hochbewertete 

Bildungsgänge (Ab i tur + 5 Jahre) voraus. 

Für die Techn iker mit N iveau III weiterreichende Aufstiegsmöglichkeiten zu 

schaf fen wird von den Betr ieben al lgemein a ls großes Problem angesehen. 

Zwar g ibt es im Pr inz ip solche Möglichkeiten, doch s ind diese an langjäh

rige Berufser fahrung i n Technikerpos i t ionen und umfangreiche We i t e rb i l 

dungen gebunden. Diese Weiterbi ldungen erfolgen i n der Regel extern i n 

35) Gu i l l on 1986, a.a.O. 

36) Zum folgenden: Gu i l l on , L'acces du techn ic i en au t i t r e d ' ingenieur par 
l a formation cont inue. In: Formation Emploi 10/1985 sowie ders. 1986, 
a.a.O. 
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anspruchsvo l l en postuniversitären Bildungsgängen mit den Lernformen, Z u -

l a s s u n g s - und Prüfungsbedingungen des öffentlichen Bi ldungswesens, sie 

erfordern umfangreiche Fre is te l lungen und f inanz ie l l e Unterstützungen 

durch den Betr ieb - und s ind damit an Se l ek t i ons - und Mitspracherechte 

des Betr iebs gebunden; die A l t e rna t i v e heißt Übernahme der Belastungen 

und R is iken solcher Weiterbildungsaktivitäten auf eigene Kosten, e i n 

schließlich der Aufgabe des Arbe i tsp la tzes und der Uns icherhe i t einer 

späteren Honorierung - eine problematische A l t e rna t i v e . 

Die Probleme einer For tsetzung der Karr ie re des Technikers mit N iveau III 

s ind derzei t i n v i e l en Betr ieben Gegenstand von Überlegungen und E x p e r i 

menten. Man kann wohl ganz generel l sagen, was eine Untersuchung für 

den Maschinenbau fes ts te l l t : Überwiegend müssen die Betr iebe die A u f 

st iegsregeln für diese Gruppe erst noch entwicke ln , im Moment bef inden 

sie s i ch im Stadium des Exper iment ie rens . 3 7 ) 

Ist für die Frage der Durchsetzung und S tab i l i s i e rung eines neuen Q u a l i 

f i ka t i ons typs die B i l anz i n Bezug auf A rbe i t sp l a t zka r r i e r en also n i ch t sehr 

pos i t i v , so lassen die Lohnkarr ie ren aufgrund der S t r u k t u r i e r u n g s - und 

Vereinheitlichungszwänge von Tarifverträgen eher vermuten, daß die neuen 

Techniker e inen kontur i e r t en und adäquaten P la t z i n Lohnaufbau und 

-dynamik gefunden haben. Doch i s t auch dies nur mit Einschränkungen 

der F a l l : 

Nach den Bestimmungen des Tar i fver t rags der Meta l l indus t r i e , der auch 

h ier wieder zur I l lus t ra t i on herangezogen wi rd , entspr icht dem B i l d u n g s 

n i v eau III im Pr inz ip die Lohngruppe V, die sowohl i n der Lohnska la der 

unteren Führungskräfte a ls auch i n der von Techn ikern und Ve rwa l tungs 

personal entha l t en i s t . Zusätzlich wurde jedoch durch die oben sk i zz i e r te 

Schaffung e iner neuen Lohngruppe IV für technic iens d 'a te l i er mit ihren 

Zwischenstufen und durch deren Eingruppierungsbest immungen auch i n der 

Lohnska la für Arbe i t e r "P la t z " für Techniker des Niveaus III geschaffen; 

e in unterwert iger P la t z f r e i l i ch : A l s Eingangsstufe i s t l ed i g l i ch IV.2 v o r 

gesehen, mit Aufs t i eg i n IV.4 innerha lb von 18 Monaten; auch diese neue 

Gruppe hat also eine A r t Abschlag hinzunehmen. Vor al lem aber b le ib t der 

Abs tand zur Lohngruppe V und die Tatsache, daß man ohne Wechsel in 

37) Maurice u.a . , a.a.O. 
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eine "echte" Technikerpos i t i on , mit IV.4 die höchstmögliche Lohnstufe e r 

re icht haben w i r d . 3 8 ) 

In Bezug auf die reale Umsetzung dieser t a r i f v e r t rag l i chen Regelungen 

kommt die mehrfach z i t i e r te , auf Bet r i ebs fa l l s tud ien fußende Untersuchung 

zu dem Ergebnis, daß i n fast a l l en Untersuchungsbetr ieben die jungen 

Arbeitskräfte mit BTS oder DUT mit der unters ten Stufe der Lohngruppe IV 

(IV.1) beginnen, daß sie dann innerhalb von 18 Monaten i n die Stufe IV.3 

aufste igen und der weitere Aufs t i eg i n die Lohngruppe V in der e inen 

oder anderen Weise Prüfungen voraussetz t , e in bis dre i Jahre dauert und 

für weitere Aufst iege zwei bis dre i Jahre pro Stufe nötig s ind . Die A u f 

stiege i n das Lohnniveau V bzw. dessen höhere Stufen V.2 oder V.3 - von 

den Betr ieben als die für "höhere Techniker " bestimmten Stufen angesehen 

und damit überhaupt erst die Anerkennung als höhere Techniker e i n b r i n 

gend - erfolgen nach dieser Untersuchung überwiegend i n Abhängigkeit 

von Kr i t e r i en wie bewiesene Kompetenz, erre ichte Pos i t ion etc., also als 

Ergebnis von Bewährung, n i ch t von Ausb i l dung . 3 9 ) 

Zusammenfassend: Das Problem, e inen P la t z i n Lohnhierarch ie und 

-dynamik zu schaffen, i s t angegangen worden, doch s ind die Lohnkar r i e ren 

zum Te i l unterwert ig und, vor al lem ab einem mi t t l e ren N iveau , uns icher . 

Sie können also nur bedingt zur Kons t i tu t i on eines neuen Q u a l i f i k a t i o n s 

typs bei tragen. 

Wie lassen s i ch angesichts des hohen Werts der neuen Techn iker für die 

Betriebe diese unterwert igen und wenig kontur i e r t en und s tandard is i e r t en 

A r b e i t s p l a t z - und (abgeschwächt) Lohnkarr i e ren erklären? Dies läßt s i ch 

wohl n i ch t nur auf die Neuheit dieser Ausb i ldungen zurückführen - sie 

wurden j a bere i ts 1952 bzw. 1966 gegründet und schon seit längerem z u 

nehmend genutzt - , sondern verweist auch auf Probleme der Durchsetzung 

von adäquaten Kar r i e ren gegen bestehende betr ieb l iche S t ruk tu r en . V e r 

schiedene Hinweise sprechen für das Beharrungsvermögen und die Wider-

ständigkeit der t rad i t i one l l en Anciennitätsregeln und für daraus r e s u l t i e 

rende potent ie l le oder fakt ische Probleme einer Konkurrenz zwischen t r a 

d i t i one l l en und neuen Arbeitskräftegruppen um den Zugang zu mi t t l e ren 

38) Carr iere-Ramanoe l ina/Zar i f ian, a.a.O. 

39) Gu i l l on 1986, a.a.O. 
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Pos i t i onen 4 0 ) . Solche Probleme erfordern, so i s t zu vermuten, immer wieder 

di f ferenzierte , situationsangepaßte Lösungen, "Sonderlösungen", die - z u 

sammen mit betr ieb l i chen Interessen am bre i t en Aus lo ten der Potent ia le 

der neuen Qua l i f i ka t i on für die Lösung von Problemen der verschiedenen 

Arbeitskräfteniveaus (s.o.) - eher zu einer Heterogenisierung als zu einer 

Homogenisierung von Einsatz fe ldern und - Sequenzen be i t ragen. Beides 

dürfte der S tab i l i s i e rung und dauerhaften - formal is ier ten oder fakt i schen 

- Ver fest igung eines Karr ieremusters entgegenwirken. 

Für diese Einschätzung spr icht auch die Tatsache, daß immer noch die 

Techniker mit N i veau III nur eine Minderhei t unter der Gesamtheit der 

Techniker dars te l l en : 1982 etwa s t e l l t en die Techniker mit BTS oder DUT 

an der Gesamtzahl der Techniker i n der Automobi lprodukt ion ca. 13 %, in 

der E l ek t ro indus t r i e und i n der Lu f t f ahr t indus t r i e jewei ls ca. 19 %, i n der 

Chemischen Industr ie 22 %, i n der Büromaschinenindustrie 24 % und i n 

der E l ek t r on ik indus t r i e 25 % d a r 4 1 ) . Die Kategorie der t rad i t i one l l en 

Techniker hält also der Konkurrenz ihrer formal höher qua l i f i z i e r t en K o l 

legen s tand; und zwar möglicherweise n i ch t nur i n Folge des nur l a n g 

samen Personalumschlags, sondern auch aufgrund gezie l ter Rek ru t i e rungs 

s t ra teg ien der Betriebe. Darauf könnte sowohl e in s inkender A n t e i l der 

Techn iker mit BTS oder DUT an der Gesamtheit der Techniker unter 30 

Jahren ve rwe i sen 4 2 ) , wie auch einzelne Hinweise aus den angeführten B e 

t r i ebs fa l l s tud i en , daß die Betriebe neuerdings wieder stärker Arbeitskräfte 

des N iveaus IV oder aber junge Ingenieure r ek ru t i e r en . 4 3 ) Offenbar haben 

s i ch auch die Rekrut i e rungsprakt iken der Betriebe und die dah in t e r s t e 

henden persona lpo l i t i schen Strategien noch n i ch t s t ab i l i s i e r t ; möglicher

weise erfolgt pa ra l l e l zur Zunahme der Rekrut ie rung von Arbeitskräften 

mit BTS oder DUT i n bestimmten Betr ieben eine Kehrtwendung i n anderen. 

In dieser Perspekt ive können die unterwert igen Wege des Karr ierebeg inns 

auch Formen der Abmilderung von Konkurrenz und Kon f l i k t en dars te l l en : 

Die sukzess ive auf v i e r erhöhte Zahl der Zwischenstufen der Lohngruppe 

40) Maurice u.a . ; H i l l a u 1985, a.a.O. 

41) Gu i l l on 1986, a.a.O. 

42) Pigelet 1987, a.a.O. 

43) Gu i l l on 1986, a.a.O. 
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des technic ien d 'a te l i er er laubt , die Eingangsniveaus je nach e in ze lbe 

t r i eb l i cher S i tua t i on und re la t i vem Wert der i n diesen Bere ichen k o n k u r 

r ierenden Gruppen f l ex ibe l zu bestimmen und eventuel le Kompromisse fe in 

auszutar ie ren . Der Lohnabschlag für die neuen Techniker im Moment des 

A n t r i t t s ihres Beschäftigungsverhältnisses, ihre langsame Heranführung an 

die ihrem Qua l i f i ka t i onsn i v eau e igent l i ch entsprechende Lohnstufe v e r 

h indern , daß sie sofort mit den Arbe i t e rn der höchsten Qua l i f i ka t i on und 

(in der Regel) e iner Kombinat ion von hoher Betriebszugehörigkeitsdauer 

und besonderer "Bewährung" konkurr i e ren ; die Konkurrenz wird auf eine 

schwächere Gruppe verschoben. Und der Zugang zu Meis terpos i t ionen über 

die technischen Büros, s ta t t wie b isher über die Produkt ion mit ih r en 

ver fes t ig ten Anciennitätsregeln, könnte den raschen E insa t z von jüngeren 

höherqualifizierten Arbeitskräften auf Meisterposi t ionen leg i t imieren h e l 

fen. 

Was bedeutet a l l das für die Frage nach der Herausbi ldung eines neuen 

Qua l i f ika t i ons typs? Die Lage i s t widersprüchlich. E inerse i t s zeigen s i ch 

sehr deut l iche Ansätze eines neuen spez i f ischen Karr ieremusters , die t e i l 

weise i n den überbetrieblichen Regelungen des Tar i f ver t rags f i x i e r t s ind . 

Andererse i ts ex i s t i e ren große Bandbre i ten i n der Wert igkeit von Kar r i e r en 

und erhebl iche Uns icherhe i ten; e in eigener "P la t z " für die neue Gruppe 

und e in verläßliches Karr ieremuster s ind offenbar noch keineswegs v o l l 

durchgesetzt . Nach den vor l iegenden Informationen müssen also die be ru f 

l i chen Perspekt iven der Techniker mit N iveau III t rotz ihrer "Er fo lge" a ls 

i n s t a b i l eingeschätzt werden, mit der Möglichkeit, daß s i ch diese I n s t a b i 

lität i n den kommenden Jahren sukzess ive abbaut, aber auch, daß sie 

durch den drei fachen Ef fekt von Kr ise , steigendem Angebot an A r b e i t s 

kräften mit dieser Ausb i ldung und we i te rh in bestehenden Problemen der 

Resistenz betr ieb l i cher Trad i t i onen eher wächst. 

Ist damit die soz ia le Reproduktion eines s i ch herausbi ldenden neuen Q u a 

l i f i ka t i ons t yps gefährdet? Es l iegt auf der Hand, daß die uns icheren K a r 

r i e ren , insbesondere der hohe A n t e i l an prekären Arbeitsverhältnissen und 

die Aufstiegsprobleme die Attraktivität der Ausb i ldung reduz ieren müssen. 

Die Tatsache, daß se i t e inigen Jahren eine wachsende Zah l von A b s o l v e n -
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ten dieser Bildungsgänge weitere Studiengänge anschließt, verweist d a r 

auf. 

Doch dauern auch diese A l t e rna t i v en lange und s ind , wenn sie n icht i n 

die Ingenieurschulen führen, auch sehr r i s i ko r e i ch . Daß s i ch B i l dungswah

lentscheidungen nach dem A b i t u r - i n Wahrnehmung von und Reakt ion auf 

die bestehenden Karriereprobleme von Techn ikern mit N iveau III - i n 

großem Umfang umorient ieren, i s t wenig wahrsche in l i ch : In den Strategien 

von Soz ia lmi l ieus mit niedrigerem Einkommen und B i ldungsn iveau , die b i s 

her offenbar zu einem guten Te i l die Schüler geste l l t haben, dürften diese 

Bildungsgänge, so i s t zu vermuten, eine überschaubare und rea l i s t i sche , 

Abs icherungen beinhaltende Möglichkeit eines in tergenera t i ven Aufst iegs 

durch B i ldung dars te l l en , eine bessere A l t e rna t i v e zur universitären A u s 

b i ldung mit ihrer i nha l t l i chen Intransparenz, der soz ia len Ferne ihrer d o 

minanten Populat ion und z.T. anschließenden hohen Arbe i t s l os i gke i t s ra ten . 

Demgegenüber z ie len die Ausbi ldungen des Niveaus III auf T e chn ike rpos i 

t i onen, die auch Arbeitervätern bekannt s ind , auf f a ch l i ch -be ru f l i ch ge 

nauer umschriebene und irgendwie vors te l lbare Tätigkeiten; der ze i t l i che 

Aufwand i s t geringer und ebenso die Wahrsche in l ichke i t , arbei ts los zu 

werden bzw. zu ble iben. Dies a l les begründet die Vermutung, daß bei K o n 

tinuität der gegebenen Bedingungen wohl kaum die - für das T e c h n i k e r a 

b i tu r durchaus denkbare - Möglichkeit eines "Aus t rocknens " des N a c h 

f lusses aus dem gese l lschaf t l i chen Reproduktionsprozeß besteht; diese 

Ausb i ldungen werden auch bei anhal tender Uns icherhe i t , j a se lbst be i ge 

wissen Verschlechterungen nach wie vor eine " r e l a t i v beste Lösung" bzw. 

das " r e l a t i v k le inere Obel" se in . 

Die Frage der Gruppenidentität, die nun als l e t z ter Indikator für die 

Herausbi ldung eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs betrachtet werden muß, i s t 

widersprüchlich einzuschätzen. Erste Antwor ten können durch Rekurs auf 

die Frage eines eigenen angemessenen Namens sowie gemeinsamer ob j ek t i 

ver und subjekt iv ver t re tener Interessen gefunden werden, unvollständige 

Antwor ten a l lerd ings , da die Frage eines Gruppenbewußtseins aufgrund 

fehlender Informationen ausgeklammert b le iben muß. 

44) Pigelet 1987, a.a.O. 
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Im Bezug auf die Bezeichnung herrscht Uns icherhe i t . Der t rad i t i one l l e B e 

gr i f f des " t e chn i c i en " i s t dafür n i ch t geeignet, umfaßt er doch, wie g e 

zeigt, ganz heterogene Te i lkategor ien mit sehr untersch ied l i cher Vorb i ldung 

und Karr iere . Zunehmend setzt s i ch der Begri f f des höheren Technikers 

( technic ien super ieur) durch; doch werden Arbeitskräfte mit BTS oder DUT 

oft, wie angedeutet, von den Betr ieben erst ab einem bestimmten L o h n n i 

veau , und d.h. nach e iner größeren Zah l von Jahren des be t r i eb l i chen 

E insatzes , a ls höhere Techn iker anerkannt . Der Begrif f kann damit n i ch t 

für die gesamte Arbeitskräftegruppe und ihre Umwelt h inre i chend i d e n t i -

tätsstiftend se in - was eine wichtige Voraussetzung dafür wäre, daß s i ch 

e in eigener, i n Betr ieb und Gesel lschaft gegenüber Nachbarkategor ien 

deu t l i ch abgesetzter Qua l i f i ka t i ons typ herausgebi ldet hat . 

Ähnlich une indeut ig i s t das B i ld i n Bezug auf den Bei t rag von geme insa 

men - a ls gemeinsamen de f in ier ten und ver fochtenen - Interessen zur 

Herausbi ldung e iner Gruppenidentität nach innen und außen: Wie gezeigt, 

bestehen große Bandbre i ten von Karr ieremustern und damit heterogene I n 

teressenlagen und -Pe r spek t i v en : Wer a ls sogenannter Werksta t techniker 

begonnen hat , muß andere Ziele verfolgen als derjenige, der g le i ch i n die 

Arbe i t svorbere i tung eingemündet i s t und nun darauf hofft, ba ld eine gute 

Meis terpos i t ion zu erha l ten (usw.). Ko l l ek t i v e Organisat ion und gemeinsame 

Forderungen gibt es denn auch kaum. 

Mit e iner Ausnahme jedoch, die wohl bezeichnend i s t : Die Techn iker mit 

N iveau III fordern Aufstiegsmöglichkeiten über das N iveau der höheren 

Techniker h inaus , geregelte, öffentlich anerkannte und abgestützte We i 

terbi ldungswege, die i n die Pos i t ionen von ingenieurs und cadres führen. 

Die S i tua t i on i s t also einigermaßen paradox: Die Arbeitskräfte mit BTS und 

DUT haben e in gemeinsames Interesse, das Gruppenaktivitäten und O r g a 

n i sa t i on begründen könnte, doch i s t Gegenstand dieses Interesses gerade 

das Ver lassen ih re r Gruppe (der höheren Techniker ) und die Zuordnung zu 

e iner übergeordneten, se i t langem s tab i l i s i e r t en , deut l i ch abgesetzten und 

diese Absetzung durch mächtige Verbände ver t re tenden Gruppe mit d e u t 

l i c h anderen Qua l i f i ka t i onen und Reproduktionsprozessen. Dies verweist 

au f e inen anderen Aspekt der Hybridität des möglichen neuen Q u a l i f i k a 

t i ons typs : Er hat wohl auch subjekt iv se inen P la t z im Mi t t e l f e ld des B e 

tr iebs noch n i ch t "gefunden", d.h. akzept ier t ; er or i ent i e r t s i ch auf e in 
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Zie l , das für die Mehrheit der höheren Techniker n i ch t erre ichbar se in 

wird . 

Diese "Or ient i e rung nach oben" schließt a l lerd ings für die Zukunf t i d e n t i -

tätsstiftende Prozesse n i ch t aus. Insbesondere wenn - wie absehbar - i n 

den anv i s i e r t en Regelungen kompromißhaft n i ch t a l le Interessen durchge 

setzt werden, wenn den Technikern mit N i veau III aus ihrer S icht u n b e 

friedigende Lösungen und/oder Lösungen, die nur wenige rea l i s i e ren kön

nen, aufoktroy ier t werden, s ind ko l l ek t i v e Formen der Verarbe i tung und 

der Reakt ion durchaus möglich: res ignat i ve Hinnahme der Mi t te lpos i t i on 

und Strateg ien, diese Pos i t ionen auszubauen und zu verbessern, z.B. durch 

Monopol is ierung des Zugangs zu Meisterpos i t ionen und zu den besseren 

Pos i t ionen i n den technischen Büros, aber auch eine organis ierte k o l l e k 

t i v e Fortführung der Ause inandersetzungen um bessere Aufstiegsmöglich

ke i t en . 

Die technic iens super ieurs - e in neuer Qua l i f i ka t i ons typ? Histor ische 

Übergangserscheinung, Vielzweckwaffe im Prozeß der technischen, o r g a n i 

sator ischen, soz ia len und po l i t i s ch - ideo log i schen Res t ruktur i e rung von 

Produktionsprozeß und gesel lschaft l ichem Reproduktionsprozeß mit hohen 

Problemlösungspotentialen, aber durch die Problematik e iner n i ch t a u s r e i 

chend s tab i l i s i e r t en Reproduktion gefährdet und mit dem Abebben der Re -

s t ruktur i e rungswe l l en im Produktionsprozeß von Verschwinden (Marg ina l i -

sierung) bedroht? Oder aber neue Scharn i e rqua l i f i ka t i on zwischen ausfüh

renden und d ispos i t i ven Funkt ionen , neue Schlüsselfigur, die s i ch v i e l 

l e i ch t modi f iz ieren, s icher aber s tab i l i s i e r en wird? Die aufgeführten Fak ten 

machen k l a r , daß die zweite A l t e rna t i v e wahrsche in l i ch , daß aber eine 

abschließende B i l anz noch n icht möglich i s t . 

Diese i s t , wie e in le i t end gesagt, auch gar n i ch t angestrebt; S inn dieser 

Dars te l lung war es, an einem konkreten Be isp ie l deut l i ch zu machen, daß 

die Herausbi ldung eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs e in komplexer und w i 

dersprüchlicher Prozeß i s t , der weit über die Ents t ehung eines neuen Q u a 

l i f ika t ionsbedar fs und entsprechender Ausbildungsgänge h inausgeht , und 

welche - betr ieb l i chen und gese l l schaf t l i chen - Bedingungen dabei eine 

Rolle sp ie len. 
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A u f solche Bedingungen müßte s i ch denn auch die Aufmerksamkeit r i ch t en , 

wenn bei neuen arbe i tsorganisator ischen und persona lpo l i t i schen Maßnah

men im Mi t te l f e ld des technisch-gewerb l i chen Personals i n deutschen B e 

t r i eben nach neuen Qua l i f i ka t i ons typen gefragt wird, wenn man frühzeitig 

entsprechende Entw ick lungen ident i f i z i e ren und re levante Fragen an die 

beobachteten Veränderungen s te l l en w i l l . A u f dieser theore t i sch begrün

deten Vermitt lungsebene läßt s i ch aus den französischen Entw i ck lungen 

" l e rnen" , während - um es noch einmal zu betonen - d i rekte Übertragun

gen empir ischer Phänomene (wie etwa der Ents tehung eines s chu l i s ch q u a 

l i f i z i e r t en höheren Technikers ) aufgrund der ganz andersart igen Rahmen

bedingungen, der Unterschiede i n Bi ldungssystem, Beschäftigungsstruktu

ren, be t r i eb l i chen und s taa t l i chen Strateg ien sowie Ins t i tu t i onen und 

Strateg ien der Interessenvertretung ke ines fa l l s möglich i s t . 

Vorgrei fende Lernprozesse aber könnten s i n n v o l l se in , n i ch t zu l e t z t wegen 

der gese l l schaf t l i chen und po l i t i schen Folgen neuer Qua l i f i ka t i ons typen . 

A u f mögliche po l i t i sche Folgen i s t abschließend kurz e inzugehen. 

4 . Neue Qua l i f i ka t i ons typen - po l i t i s ch fo lgenreich für Betr i eb und 

Gese l lschaf t 

Die Frage, ob s i ch aus neuen Formen von Arbe i t sorgan isa t ion , neuen P e r 

sona lpo l i t i ken und neuen gese l lschaf t l i chen Formen der Erzeugung von 

Arbe i t sk ra f t neue Qua l i f i ka t i ons typen "herausprozess ieren" werden und i n 

welchen Formen ggfs. solche Prozesse ver laufen, i s t n i ch t nur wegen ihrer 

Bedeutung für die unmit te lbar betroffenen Arbeitskräfte in te ressant und 

wicht i g . Die dargeste l l ten konzept ione l len Überlegungen ebenso wie die 

empir ischen Informationen aus der französischen Industr ie l a ssen v e r 

schiedene Ansatzpunkte erkennen, von denen aus i n solchen Prozessen 

weitre ichende gese l lschaf t l i che und po l i t i sche Folgeentwicklungen i n Gang 

kommen können. 

Zum einen können s i ch die S t ruk turen des Bi ldungssystems und seine i n 

ternen Funkt ionsmechanismen sowie die komplexen Beziehungen zwischen 

Bi ldungssystem und (betr ieb l ichen wie gese l lschaft l ichen) Beschäftigungs

s t ruk tu r en wei tre ichend verändern. A u f diesen sehr dynamischen, als 
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verke t te ten Prozeß vorzuste l l enden Komplex von Folgen k a n n h ier n icht 

eingegangen werden. 

Zum anderen können s i ch um neue Qua l i f i ka t i ons typen herum neue S o z i 

a lcharaktere , neue "soz ia le F i guren" mit andersart igen Or ient ierungen und 

Verhal tensweisen auch im gese l lschaf t l i chen Raum ausbi lden, und - d a r 

über hinausgehend, damit n i ch t notwendigerweise verbunden - neue K l a s 

senfrakt ionen he rauskr i s t a l l i s i e r en . Auch auf diese Frage so l l h ier n icht 

weiter eingegangen werden 4 5 ) . 

Dagegen i s t nun auf mögliche Folgen der Herausbi ldung neuer Q u a l i f i k a 

t i ons typen für die Interessenauseinandersetzung einzugehen: au f Folgen 

der oben mehrfach angesprochenen Probleme der Durchsetzung neuer R e 

produkt ionsver laufsmuster gegen bestehende S t ruk turen für die po l i t i schen 

Kräfteverhältnisse zwischen Betr ieben und Arbeitskräften bzw. ihrer I n 

teressenvertre tung. 

Ganz generel l i s t davon auszugehen, daß Reprodukt ionsver laufsmuster 

Konkurrenz und Spal tung wie auch mögliche A l l i a n z e n innerha lb der Klasse 

der Lohnabhängigen wesent l ich mitbestimmen und daß sie darüber die p o 

l i t i s chen Handlungspotent ia le sowohl des Betr iebs wie auch der A r b e i t s 

kräfte bzw. der Organe ihrer Interessenvertretung - und damit die Kräf

teverhältnisse zwischen diesen - nachha l t i g bee inf lussen: 

Reprodukt ionsver laufsmuster s ind , wie dargeste l l t , Grundlage gemeinsamer 

objekt iver und - vermi t te l t , mehrfach gebrochen - zumindest te i lweise 

auch subjekt iver Interessen und daraus resul t ierender gemeinsamer P e r 

spekt i ven und Si tuat ionsbewertungen der Ind iv iduen, die einem Q u a l i f i k a 

t i ons typ zugehören. Au f dieser Grundlage können ind i v idue l l e V e r h a l t e n s 

weisen zu Gruppenverhal ten v e r e inhe i t l i ch t werden, können die einem 

Qua l i f i ka t i ons typ zugehörigen Arbeitskräfte zu auch po l i t i s chen T e i l k o l 

l ek t i v en mit S t ra t eg i e - und Handlungsfähigkeit werden. 

45) Zur Bestimmung von K lassen f rakt ionen vg l . Drexe l , Jense i t s von I n -
d i v iuda l i s i e rung und Ang le ichung: K lassen f rakt ion ie rung , 
K lassene inhe i t und K lassenpo l i t ik . Referat, gehalten au f e iner Tagung 
der Sekt ion Industr iesoziologie im November 1987; Pub l i ka t i on in 
Vorbere i tung. 
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Ganz al lgemein gesprochen regul ieren gese l lschaf t l iche Muster des Repro 

dukt ionsver lau fs die generel le Konkurrenz a l l e r Lohnabhängigen. Stabi le 

Reprodukt ionsver laufsmuster kana l i s i e r en und s i s t i e ren diese Konkurrenz 

i n spez i f i schen Formen. Die Untersch ied l i chke i t von Reprodukt i onsve r l au f s -

mustern aber bedeutet Interessendivergenzen zwischen verschiedenen Q u a 

l i f i ka t i ons t ypen - Interessenunterschiede zunächst, aber unter Umständen 

auch Interessengegensätze. 

Dies i s t systemat isch und im Zusammenhang zu sehen: Die Gesamtheit der 

i n e iner Gesel lschaft ex is t ierenden Reprodukt ionsver laufsmuster bestimmen 

i n ih r en v ie ld imens ionalen Relat ionen zueinander Nähe und Dis tanz , K o n 

vergenzen und Spannungen zwischen Te i l ko l l ek t i v en . Sie bestimmen also, 

i n k l ass i s chen Termini , po l i t i sche Spaltungen wie auch potent ie l l e p o l i t i 

sche A l l i an z en . 

Dies hat weitre ichende Bedeutung für die po l i t i schen Kräfteverhältnisse 

zwischen Betr ieb und Belegschaft: Das in einem Betrieb gegebene Gefüge 

von Reprodukt ionsver laufsmustern zeichnet, so kann man annehmen, i n 

erhebl ichem Umfang die po l i t i schen Handlungspotent ia le der Organe der 

Interessenvertretung, die ihnen möglichen und die s i ch ihnen verb ie tenden 

po l i t i s chen Forderungen, Strategien und Prozesse vor. E i n ver fest ig tes 

Gefüge von Reprodukt ionsver laufsmustern i s t damit a ls v i e lg l i edr ige u n 

s ichtbare Bestimmungsgröße (neben anderen) für die po l i t i s chen Kräfte

verhältnisse zwischen Arbeitskräften und Betr ieb anzusehen. 

In analoger Weise, wenn auch verkompl iz ier t durch die zusätzlichen und 

besonderen Bedingungen der Kons t i tu t i on von K lassen f rakt ionen auf der 

Grundlage von Qua l i f i ka t i ons typen , g i l t dies auf gese l l scha f t l i cher Ebene 

für die Kräfteverhältnisse zwischen K a p i t a l und A rbe i t . 4 6 ) 

Kommt es nun aber zur Herausbi ldung eines neuen Qua l i f i ka t i ons typs mit 

einem neuart igen Reprodukt ionsver laufsmuster und, dadurch bedingt, zur 

Eros ion der Reprodukt ionsver laufsmuster t rad i t i one l l e r Qua l i f i ka t i ons t ypen , 

dann s ind bestehende Handlungspotent ia le der Interessenvertre tung ge 

fährdet: Die Ents tehung eines neuart igen Reprodukt ionsver laufsmusters 

erzeugt neue pa r t i ku la r e Gruppeninteressen, welche tendenz ie l l mit den 

46) ebd. 

Drexel (1988): Von der Entstehung neuer gesellschaftlicher Qualifikationstypen? 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100629 



Interessen bestehender Gruppen konkurr i e ren . Es kommt zumindest p o t e n 

t i e l l zu neuen Frakt ion ie rungen innerhalb der Belegschaften. 

Der Betr ieb kann die S t ra t i f i z i e rung von Interessenlagen und 

-Pe r spek t i v en , die Formierung neuer Konkurrenzen und neuer F r a k t i o n i e 

rungen und die dar in enthal tenen soz ia len Dynamiken nutzen , j a unter 

Umständen gezielt schaf fen, um die Durchsetzung seiner Interessen zu e r 

l e i ch te rn und Legit imationsprobleme zu vermeiden. E r kann durch w a c h 

sende Interessenfrakt ionierung, durch Te i l a l l i an z en mit neuen, auf U n t e r 

stützung im Durchsetzungsprozeß angewiesenen Gruppen, j a a l l e i n schon 

durch die bloße Entregu l i e rung bestehender Reprodukt ionsver laufsmuster 

und die dadurch bewirkte Mobi l i s ierung von Konkurrenz , e rheb l i ch an p o 

l i t i schem Handlungspotent ia l gewinnen. 

Die Interessenvertretung der Arbeitskräfte dagegen wird durch die E n t 

stehung eines neuen Qua l i f ika t i ons typs und i n den Prozessen seiner 

Durchsetzung im Betr ieb vor e in schwer aufzulösendes s t ruk ture l l e s D i 

lemma geste l l t : Sie hat e inerse i ts die Interessen der t rad i t i one l l en Gruppen 

an s tab i l en Reproduktionsbedingungen und an Schutz vor Konkurrenz zu 

ver t re ten , andererse i ts aber auch die Arbeitskräfte des neuen Q u a l i f i k a 

t ionstyps in ihren Durchse t zungs- und Stab i l i s i e rungs in te ressen . S p a n 

nungen, Konf l ik te , E inw i rkungen dieser objekt iven Konkurrenzs i tua t i on i n 

die Interessenvertretung h ine in - und damit zunächst e inmal deut l iche 

Schwächungen von deren Handlungspotent ia len - s ind a ls Folgen zu v e r 

muten. 

Diese Folgen aufzuheben bedarf es eines schwier igen und langwier igen 

Prozesses der Konz ip ierung eines neuen, a l l e Qua l i f i ka t i ons typen - auch 

den neuen - umfassenden Interessenvertretungskonzepts , i n dem die b e 

stehenden Reprodukt ionserwartungen und -ansprüche der verschiedenen 

Te i l ko l l ek t i v e aufgenommen, aber zug le ich perspekt i v i sch i n n i c h t k o n k u r -

renz ie l l e r Weise we i terentwicke l t werden. 4 7 ) 

Es l iegt auf der Hand, daß solche i n s i ch kons is tenten , Konkurrenz pe r 

spek t i v i s ch aufhebenden Vertretungskonzepte schwier ig zu entw icke ln und 

47) Drexel , Wann werden Arbeitskräfte gegen Rat iona l i s i e rung ak t i v ? In: 
Fr icke/Schuchardt (Hrsg.): Innovator ische Qua l i f i ka t i onen eine Chance 
gewerkschaf t l icher Arbeitskräftepolitik, Bonn 1985. 
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i n t e rn , d.h. innerha lb der verschiedenen Te i l ko l l ek t i v e , zu verhande ln s ind 

und daß sie die beschränkten Ressourcen der Interessenvertretung i n e r 

hebl ichem Umfang absorbieren. 

Vor al lem aber s ind sie schwer durchzusetzen, da sie j a eine Aufhebung 

der i n der Regel vom Betr ieb vorgegebenen "Nul lsummenbedingung" v o r 

aussetzen, was nur zu Lasten des Betriebs möglich i s t . Auch wenn es also 

die Interessenvertretung e in solches Konzept entwicke ln kann , werden 

Spaltungsphänome v i ru l en t b le iben, wenn e in "Aufsprengen" der vom B e 

t r i eb d ik t i e r t en Nullsummenbedingungen n i ch t gel ingt. 

Mit den Prozessen der Ents tehung neuer Qua l i f i ka t i ons typen können also 

Betriebe po l i t i sche Handlungspotent ia le gewinnen, Arbeitskräfte bzw. ihre 

Interessenvertretung po l i t i sche Handlungspotent ia le ve r l i e ren . Dies g i l t 

sowohl auf e inze lbet r ieb l i cher wie, i n kompl iz ier ter Vermi t t lung , auf g e 

se l l s cha f t l i cher Ebene. 

A l l e rd ings kann die Ents tehung neuer Qua l i f i ka t i ons typen auch A n s a t z 

punkt für neue Interessenkonvergenzen oder die Entschärfung t r a d i t i o n e l 

l e r K o n k u r r e n z - und Kon f l i k t l i n i en zwischen bestehenden Q u a l i f i k a t i o n -

typen se in . Solche Entwick lungen schaffen die Voraussetzung dafür, neue 

A l l i an z en zwischen Te i l k o l l ek t i v en der Belegschaft bzw. auf gese l l s cha f t 

l i che r Ebene zwischen K lassenf rakt ionen po l i t i s ch zu formieren und damit 

die Handlungspotent ia le der Interessenvertretung zu verstärken, - unter 

Umständen durchaus g le ichze i t ig und im Gegenzug zu an anderer Ste l le 

erfolgenden Schwächungen. 

Zusammengefaßt: In den Prozessen der Ents tehung und Durchsetzung neuer 

Qua l i f i ka t i ons typen kommt es zur Neukonst i tu t i on von vertretungsbedürf

t igen Interessen und zu neuen soz ia len Dynamiken, die zur Umver te i lung 

von po l i t i s chen Ressourcen für Interessendurchsetzung und Macht i n B e 

tr i eb und Gesel lschaft führen. Mit e iniger Wahrsche in l i chke i t werden dabei 

Kräfteverhältnisse zu Gunsten des Kap i ta l s bzw. des Betr iebs verschoben, 

aber auch Umverte i lungen i n der umgekehrten Richtung s ind n i ch t ausge 

schlossen. Die hierfür jewei ls im e inze lnen re l evanten Bedingungen bedür

fen einer konzeptue l len Durchdringung und Systemat is ierung ebenso wie 

e iner empir ischen Untersuchung. 
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