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G E W E R K S C H A F T E N I N D E R R E C H T S S T A A T L I C H E N 
D E M O K R A T I E E I N E R A R B E I T N E H M E R G E S E L L S C H A F T 

H A N S F. Z A C H E R 

Wirtschaft l iche u n d — allgemeiner — soziale M a c h t ist das zentrale 
T h e m a des Lebenswerks des Jubi lars . D e r M a c h t Übermacht entgegen
zusetzen, hebt das Schädliche der Macht nicht auf. D a r u m sollen K r ä f t e , 
die sich z u M a c h t konzentr ieren können, gar nicht z u dieser K o n z e n t r a 
t i o n k o m m e n . E i n e m a x i m a l e V i e l f a l t v o n K r ä f t e n , Prozessen u n d E n t 
scheidungen sol l durch allgemeine O r d n u n g e n so intendiert we rde n , daß 
so w e n i g Macht als möglich entsteht u n d so v i e l konkrete H a r m o n i e der 
Interessen als möglich sich einstellt. D a s Ideal ist deshalb der M a r k t u n d 
eine m a x i m a l e Z a h l u n d V i e l f a l t v o n K o n k u r r e n t e n . 

N u n weiß auch F r a n z Böhm, daß es, u m befriedigende soziale Z u 
stände z u erzielen, nicht immer , auch nicht i n al len p r i n z i p i e l l ökono
misch konst i tuierten Lebensbereichen genügt, M o n o p o l e oder O l i g o p o l e 
v o n A n b i e t e r n u n d N a c h f r a g e r n z u v e r h i n d e r n . Z u den Bereichen, die 
di f ferenzier ter M e t h o d e n bedürfen, zählt auch er den A r b e i t s m a r k t 1 . 
D a s mi t t l e rwei le klassische M i t t e l , dor t die Ungle ichhei t zwischen den 
vereinzel ten A n b i e t e r n u n d N a c h f r a g e r n nach Arbeitsgelegenheit u n d 
A r b e i t s k r a f t z u r Gle ichhei t z u führen, ist die B i l d u n g v o n K o a l i t i o n e n . 
D a m i t aber entsteht Verbandsmacht , welche die H o f f n u n g auf die 
Selbstregulierung vieler u n d vielfältiger K r ä f t e , Prozesse u n d Entschei
dungen i m R a h m e n allgemeiner O r d n u n g e n stets elementar be dro ht 2 . 

1 S. z . B . Franz Böhm, Kartelle und Koalitionsfreiheit , 1933; Wettbewerb und 

M o n o p o l k a m p f , 1933, 340 f f . ; D i e O r d n u n g der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe 

und rechtschöpferische Leistung, 1937, S. 75 ff . , 80 f f . ; D i e Bedeutung der W i r t 

schaftsordnung für die Staatsverfassung, S J Z 1. Jhg. (1946) S. 141 ff. (S. 149); Das 

wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Arbeiter im Betrieb, O R D O B d . I V (1951) 

S. 21 ff . (S. 82 und passim). 
2 Z u r K r i t i k an den I n t e r e s s e n v e r b ä n d e n s. z. B . Franz Böhm, D i e Idee des O R D O 

im D e n k e n Walter Euckens, O R D O B d . III (1950) S. X X X V f.; Wirtschaftsordnung 
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G i b t es hier noch Möglichkeiten, die unvermeidl i che soziale M a c h t durch 
Regeln z u b inden , die sie h i n d e r n , schädlich überzuschießen, die sie durch 
p lura le Prozesse der Ause inanderse tzung entschärfen oder sonstwie so
v i e l als möglich Surrogaten jener K o n t r o l l e aussetzen, die der M a r k t 
durch die V i e l f a l t der A n b i e t e r u n d N a c h f r a g e r u n d der Angebote u n d 
N a c h f r a g e n bereithält? F r a n z Böhms A u g e n m e r k hat i n diesem Z u s a m 
menhang v o r a l lem der Unternehmermacht u n d der M a c h t der Inter
essenverbände schlechthin gegolten 3 . D a r u m seien i h m i m folgenden 
einige Erwägungen speziel l z u r „sozialen G e g e n m a c h t " , den G e w e r k 
schaften, gewidmet . 

/. Zum „Rechtsgrund" der Gewerkschaften 

N a c h verbreiteter M e i n u n g s ind die Gewerkschaf ten heute die mäch
tigste K r a f t i n diesem L a n d e . I n anderen Staaten ähnlicher S t r u k t u r 
erscheinen sie noch mächtiger oder erscheinen die K o n f l i k t e zwischen der 
verfaßten Staatsgewalt u n d ihnen viel leicht n u r deutl icher. D e r „Sozial
k o n t r a k t " , den die britische R e g i e r u n g den Gewerkschaf ten angeboten 
hat, k a n n als der Versuch interpret iert w e r d e n , daß Regierung u n d 
Gewerkschaf ten den Streit , wer i m L a n d e w i r k l i c h herrscht, — m a n 
könnte auch sagen: die Frage nach dem Souverän — i m Wege des V e r 
trages beenden w o l l e n , ohne i h n z u entscheiden. I n der Bundesrepubl ik 
Deutschland ist ein solcher K o n f l i k t nicht o f f e n k u n d i g . U n d was an 
K o n f l i k t möglich wäre , entzieht sich verläßlicher Schätzung. D o c h steht 
außer Frage, daß die M a c h t der deutschen Gewerkschaf ten i m Gesamt 
ihrer V i e l f a l t e inz igar t ig ist. 

Fragt m a n nach dem Rechtsgrund, auf dem diese M a c h t ruht , so be
k o m m t m a n unter Jur is ten gängig die A n t w o r t , dieser sei die K o a l i t i o n s -
freiheit i m Sinne des A r t . 9 A b s . 3 G G 4 . „Art . 9 A b s . 3 G G schützt nicht 

und Staatsverfassung, Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart, H e f t 153/154 

(1950) S. 64 f.; Das wirtschaftliche Mitbes t immungsrecht . . . , a .a .O. , S. 80 f. Speziell 

zum Gegenstand dieser A b h a n d l u n g s. insbesondere: Wettbewerb und M o n o p o l k a m p f , 

1933, S. 341; Kartelle und Koalitionsfreiheit , 1933; D i e O r d n u n g der W i r t s c h a f t . . . , 

a .a .O. , S. 81 f.; D i e Bedeutung der Wirtschaftsordnung für die Staatsverfassung, S. 149. 
3 S. a u ß e r dem Vorigen die Hinweise bei Hans F. Zachery Aufgaben einer Theorie 

der Wirtschaftsverfassung, i n : Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung, Festschrift zum 

70. Geburtstag von Franz B ö h m , 1965, S. 63 ff . (insbes. S. 63 f., 89 ff . ) . 
4 Klassisch zu A r t . 9 A b s . 3 G G als der Basis der Koal i t ionen etwa Franz-Jürgen 

Säcker, Grundprobleme der kollektiven Koalitionsfreiheit , 1969. 
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nur — als I ndi v i du a lgrundrecht — für jedermann das Recht, zur W a h 
rung und Förderung der A r b e i t s - u n d Wirtschaftsbedingungen V e r e i n i 
gungen z u b i l d e n , sondern auch die K o a l i t i o n e n als solche, ihren Bestand 
u n d i h r Recht, durch spezifisch koalit ionsgemäße Betätigung die i n A r t . 9 
A b s . 3 G G genannten Zwecke z u v e r f o l g e n . " Diesen „ist durch A r t . 9 
A b s . 3 G G die A u f g a b e zugewiesen u n d in einem Kernbereich gewähr
leistet, die A r b e i t s - und Wirtschaftsbedingungen in eigener V e r a n t w o r 
tung u n d i m wesentlichen ohne staatliche E inf lußnahme z u gestalten. Sie 
erfüllen dabei eine öffentliche A u f g a b e . Sie haben v o n Verfassungs w e 
gen einen Status, der über den der in A r t . 9 A b s . 1 G G genannten V e r 
einigungen hinausgeht: nur ihnen steht insbesondere z u , in T a r i f v e r t r ä 
gen durch Rechtsnormen Inhal t , Abschluß u n d Beendigung v o n A r b e i t s 
verhältnissen sowie betriebliche u n d betriebsverfassungsrechtliche Fragen 
z u ordnen . . . . A b e r auch außerhalb des Bereichs der T a r i f a u t o n o m i e " 
haben die K o a l i t i o n e n die „Aufgabe, durch spezifisch koalit ionsgemäße 
Betätigung die A r b e i t s - u n d Wirtschaftsbedingungen z u w a h r e n u n d z u 
fördern" , insbesondere durch „freie D a r s t e l l u n g der i n ihnen organisier
ten Gruppeninteressen gegenüber dem Staat u n d den polit ischen P a r 
t e i e n " 5 . Ges ta l tung der Arbeitsverhältnisse erscheint so als der Z w e c k 
der K o a l i t i o n e n . D a z u ist ihnen Entstehung, Bestand u n d Betätigung ge
sichert. Diese G a r a n t i e der Betätigung umfaßt einen F u n k t i o n s k e r n : v o r 
a l lem Tar i f sys tem u n d A r b e i t s k a m p f , darüber hinaus betriebliche E i n 
f lußnahme. D a r u m herum legen sich d a n n die weiteren verfassungs
rechtlich zugelassenen, nicht aber ( in gleicher Weise) gesicherten Kre ise 
der Betät igung der K o a l i t i o n e n wie die E inf lußnahme auf Staat u n d 
Öffent l ichkeit , die Beschickung v o n Selbstverwaltungskörpern u n d V e r 
wal tungsorganen u n d dergleichen. 

Dagegen sehen die Gewerkschaf ten selbst s ich 6 u n d sieht sie noch 
deutlicher die sozialwissenschaftliche Theor ie der Gewerkschaf ten 7 i n 
einem sehr v i e l komplexeren gesellschaftlichen und auch verfassungs
polit ischen u n d -rechtlichen Z u s a m m e n h a n g . Ist die G a r a n t i e des A r t . 9 
A b s . 3 G G den beiden K o a l i t i o n s t y p e n , den Gewerkschaf ten u n d den 
Arbeitgeberverbänden, gemeinsam, so sieht eine soziale u n d politische 
Betrachtungsweise, der es nicht auf gerichtlich realisierbare Rechte a n -

5 B V e r f G 28, 295 (304 f.) unter Verweis auf die ä l t e r e Rechtsprechung des Gerichts. 
6 Siehe dazu etwa Peter Marchai, Gewerkschaften im Zielkonflikt , Gesellschafts

b i l d und Selbstvers tändnis , 1972. 
7 Zusammenfassend etwa Evelies Mayer, Theorien zum Funktionswandel der G e 

werkschaften, 1973. 



710 Hans F. Zacher 

k o m m t , pr imär das jeweils E i n z i g a r t i g e . D a s ist auf der Seite der A r b e i t 
geberverbände: U n t e r n e h m e r p o s i t i o n u n d K a p i t a l m a c h t . U n d es ist auf 
der Arbei tnehmerse i te : die andere K o p f z a h l der Interessierten u n d O r 
ganisierten, die Fas t - Ident i tä t v o n Gesellschaft u n d Arbei tnehmergese l l 
schaft, das soziale A n l i e g e n der A r b e i t n e h m e r , die sozialpoli t ische T r a d i 
t i o n der Gewerkschaf ten u n d letzt l ich der polit ische A n s p r u c h z u fragen, 
ob nicht ein „ganz anderes" Wir tschaf t s - u n d Sozia lsystem — setze es 
n u n ein anderes politisches System voraus oder fördere es dieses oder 
nicht — alle die Nachte i l e , i n denen sich die gewerkschaft l ich Repräsen
tierten sehen, vermiede . H i e r i n liegt ja die doppel te D i a l e k t i k gewerk
schaftlicher S inngebung: daß Gewerkschaf ten system-immanent auf so
zia le Verbesserungen h i n w i r k e n müssen, deren V e r w i r k l i c h u n g das Inter
esse an der gewerkschaftl ichen O r g a n i s a t i o n abbauen m u ß ; und daß 
Gewerkschaf ten system-transzendent i n die G e f a h r geraten können, 
soziale u n d polit ische Verhältnisse z u fördern, i n denen sie aufhören 
würden, eine unter v ie len K r ä f t e n einer freien W i r t s c h a f t und G e s e l l 
schaft z u sein. 

D o c h sol l das alles nur verdeutl ichen, daß A r t . 9 A b s . 3 G G die V e r 
fassungsproblematik der Gewerkschaf ten nur sehr p a r t i k u l a r z u fassen 
v e r m a g . A l s die verfassungsrechtliche Lösung genommen, wäre er a l len
fal ls ein Prokrustesbett oder — ein B i l d , das ich lieber gebrauchen würde 
— ein Aschenputte l -Schuh. E r spielt denn auch i n dem Selbstverständnis 
der Gewerkschaf t ebenso w i e i n der Gewerkschafts theor ie eine eher unter
geordnete R o l l e , während z . B . S o z i a l s t a a t s p r i n z i p u n d Demokrat iegebot 
mehr u n d mehr i n den V o r d e r g r u n d treten 8 . F re i l i ch ist dabei ein gewis-

8 Siehe nochmals das Material bei Marchai und Mayer je a .a .O. Eine Analyse jüng

ster gewerkschaftlicher und gewerkschaftstheoretischer Ä u ß e r u n g e n kann hier nicht 

Platz greifen. N u r als ein Zitat aus vielen möglichen sei aus den Ausführungen des 

Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Heinz Oskar Vetter, über „ S o z i a l 

staatsprinzip und Verfassungswirklichkeit" (Bundesarbeitsblatt 1974, S. 274 ff. [Zitate 

S. 275, 276]) zitiert: 

„ M i t w i r k u n g an der demokratischen Gestaltung der Gesellschaft durch Ausbau des 

sozialen Rechtsstaates heißt nach der autonomen Zielbestimmung gewerkschaftlicher 

Forderung, d a ß sich an dem verfassungsrechtlichen Leitbi ld des demokratischen und 

sozialen Rechtsstaates alle T ä t i g k e i t e n innerhalb der Gesellschaft auszurichten 

haben. . . . 

D i e deutschen Gewerkschaften haben von A n f a n g an als in die Verfassung inte

grierte g r ö ß t e organisierte G r u p p e unserer Gesellschaft in ihren gesellschafts-, sozial-

und wirtschaftspolitischen Grundentscheidungen die Zielbestimmung der Sozialstaats

verpflichtung als permanenten A u f r u f an den Gesetzgeber verstanden, eine gemein

wohlorientierte Gesellschaftsordnung zu schaffen. . . . 
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ses Ungleichgewicht z u beobachten. Diese al lgemeineren Ver fassungspr in 
z i p i e n werden zumeist d a z u herangezogen, die S te l lung der G e w e r k 
schaften z u legit imieren, nicht aber, u m die Spannungen z u lösen, i n 
welche die Verfassung, die v e r f a ß t e Staatsgewalt u n d die sie tragende 
größere gesellschaftliche E i n h e i t v o n A r b e i t n e h m e r n u n d N i c h t - A r b e i t 
nehmern m i t der „in die V e r f a s s u n g integrierten größten organisierten 
G r u p p e unserer Gese l l schaf t " 9 geraten k ö n n e n 1 0 . 

//. Die Position der Gewerkschaften 

D i e reale P o s i t i o n , welche die Gewerkschaf ten heute i n der Bundesre
p u b l i k Deutschland haben, die M a c h t , die sie haben, einsetzen oder latent 
u n d potent ie l l darstel len, die Z i e l e , die sie sich stecken oder stecken könn
ten, alles, was sie für die M i t g l i e d e r , für ihre sozialen Gegenspieler u n d 
für die A l l g e m e i n h e i t bedeuten können — alles das d i f ferenzier t d a r z u 
stel len, ist in Kürze nicht möglich. D a z u wäre es n o t w e n d i g , das, was die 

D i e deutschen Gewerkschaften bekennen sich zur freiheitlich-demokratischen G r u n d 

ordnung. Sie sind zu ihrer Verteidigung entschlossen, notfalls in Wahrnehmung des 

Widerstandsrechtes (Art . 20 Abs . 4 des Grundgesetzes). . . . 

D a s Grundgesetz . . . hat im Gegensatz zu den Verfassungen einiger B u n d e s l ä n d e r 

die Stellung der Gewerkschaften selbst verfassungsrechtlich nicht ausdrücklich nor

miert. Das gilt insbesondere für das A k t i o n s - und Kampfrecht der Gewerkschaften. 

D i e Verfassung beschränkt sich darauf, in A r t i k e l 9 Absatz 3 Grundgesetz das Recht, 

zur W a h r u n g und F ö r d e r u n g der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen 

zu g r ü n d e n , zu gewährle is ten . Es hat l ä n g e r e r Entwicklung und zunehmender Einsicht 

in die staatstragende und staatsnotwendige Existenz freier Gewerkschaften bedurft, 

bis durch funktionsgerechte Auslegung dieser Verfassungsnorm unter Heranziehung 

des Verfassungsleitsatzes der Sozialstaatlichkeit feststand: D i e in A r t i k e l 9 Absatz 3 

Grundgesetz gewährle is te te kollektive Koalitionsfreiheit beschränkt sich nicht auf die 

G e w ä h r l e i s t u n g der Koalitionsexistenz, der Sicherung ihres Bestandes und ihres W o h 

les, frei von staatlicher Intervention — das heißt Ausschluß des Koalitionsverbotes und 

jedweder koal i t ionsschädigender und -behindernder M a ß n a h m e n — , sondern erstreckt 

den institutionellen Schutz der Verfassung auch auf die koalitionsspezifischen B e t ä t i 

gungen, die gewerkschaftliche A k t i o n und Funkt ion zur Wahrung und F ö r d e r u n g der 

Arbei ts - und Wirtschaftsbedingungen." 
9 Siehe Vetter, a .a .O. 
1 0 D e n bisher wohl eingehendsten Versuch der Harmonisierung des A r t . 9 Abs . 3 

G G als Koalitionsfreiheit (der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer) mit den allgemei

neren Verfassungsprinzipien s. bei Rupert Scholz, Koalitionsfreiheit als Verfassungs

problem, 1971, insbesondere S. 151 ff. ( = Drit ter Tei l ) , (s. dort auch weitere Hinweise) . 
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Gewerkschaf ten v o n der Rechtsordnung her sollen u n d dür fen 1 1 , v o n 
dem z u unterscheiden, was sie selbst sich n o r m a t i v vorschreiben. Es wäre 
ferner nötig, die polit ischen Z i e l v o r g a b e n m i t den rechtsnormativen z u 
konfront ie ren u n d ebenso die realen Möglichkeiten u n d Akt ivi tä ten mi t 
eben jenen polit ischen u n d rechtlichen N o r m e n . U n d es wäre n o t w e n d i g , 
z u unterscheiden zwischen den verschiedenen M e i n u n g e n innerhalb u n d 
außerhalb der Gewerkschaf ten , den K r ä f t e n , die hinter diesen M e i n u n 
gen stehen u n d ihren aktue l len u n d langfr is t igen Wirkmöglichkeiten. I m 
folgenden sei deshalb nur versucht, einige Schlaglichter auf das P r o b l e m 
z u w e r f e n 1 2 , u m d a r z u t u n , daß es weder verfassungspoli t isch noch ver
fassungsrechtlich genügen k a n n , die P r o b l e m a t i k der Gewerkschaf ten 
a l le in oder auch nur primär v o n A r t . 9 A b s . 3 G G her a n z u g e h e n 1 3 . 

1. Gewerkschaften und Staat 

W e n n i m folgenden v o m Einf luß der Gewerkschaf ten auf den Staat 
die Rede sein so l l , so ist d a m i t zunächst e inmal der — i n bezug auf den 
gewerkschaftl ichen E in f luß technisch — „unspezifische" Integrations
und Entscheidungsapparat des Bundes u n d der Länder gemeint, der sich 
den Gewerkschaf ten öf fnet , w i e sich parlamentarische D e m o k r a t i e a l l 
gemein den organisierten Interessen z u öf fnen pf legt . D e r V o r r a n g , den 
die Gewerkschaf ten hier haben, k u m u l i e r t sich aus F o l g e n d e m . 

D a ist zunächst e inmal das numerische E lement . M a n k a n n es nach 
den M i t g l i e d e r n zählen. N a c h den K i r c h e n — deren Fähigkeit , mi t den 
Gewerkschaften pol i t isch z u k o n k u r r i e r e n , aus vie ler le i Gründen be
grenzt ist — haben die Gewerkschaf ten t rotz eines Organisat ionsgrades 
v o n e twa einem D r i t t e l der A r b e i t n e h m e r w o h l die größte M i t g l i e d 
schaft, die irgendwelche Organisa t ionen in diesem L a n d h a b e n 1 4 . Dieses 

1 1 D a z u aus jüngerer Zeit etwa die Umrisse bei Hans Galperin, D i e Stellung der 

Gewerkschaften im S t a a t s g e f ü g e , o. J . (1970). 
1 2 Siehe dazu auch schon Hans F. Zacher, Wie pluralistisch ist unsere Gesellschaft? 

Die neue O r d n u n g , 27. Jhg. (1973) S. 401 fT.; dens., Aktuelle Probleme der R e p r ä 

sentationsstruktur der Gesellschaft, Festschrift für Friedrich Berber, 1973, S. 549 ff. 
1 3 S. dazu besonders eindrucksvoll und materialreich etwa Werner Weber, Die 

Sozialpartner in der Verfassungsordnung, i n : G ö t t i n g e r Festschrift für das Oberlandes

gericht Celle , 1961, S. 239 ff. Nicht dagegen ist gemeint und soll im folgenden auf

genommen werden der Versuch, rechtspolitische Konzeptionen in das M e n s c h e n w ü r d e 

bild des A r t . 1 G G e i n z u p r ä g e n und somit zu geltendem Rech.t zu machen. So etwa 

Wolfgang Däubler, Das Grundrecht auf Mitbestimmung, 1973, S. 6—129 ff. 
1 4 S. etwa „ G e w e r k s c h a f t e n in Z a h l e n " , Eine Schrift des Wirtschaftsrates der C D U 

e. V . , 1973, S. 16 fT. 
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numerische Kalkül „explodiert" aber geradezu, w e n n man in den G e 
werkschaften die W a h r e r der Interessen schlechthin der A r b e i t n e h m e r 
sieht. N e b e n das numerische Kalkül t r i t t das qualitative. Es ist schwerer 
faßbar , als Quel le e f f e k t i v e n , v i rulenten u n d latenten Einflusses aber 
nicht weniger wicht ig — in Krisenfäl len u . U . sogar entscheidend. D a ist 
zunächst e inmal der demokratische A n s p r u c h der Gewerkschaf ten . So 
verschieden die rat ionalen und emotionalen Q u e l l e n sein mögen, aus 
denen er gespeist w i r d , so münden sie doch alle in den einen S t r o m : 
W e r so viele in einer numerisch-egalitären D e m o k r a t i e ver t r i t t , k a n n fast 
für al le sprechen; wer in einer Arbei tnehmer-Gesel l schaf t die A r b e i t 
nehmer ver t r i t t , k a n n für die Gesellschaft sprechen. In der T a t f indet 
sich eine A r t demokratischen Erstgeburtsrechts der gewerkschaftl ichen 
„Massenorganisation" s o w o h l poli t isch als auch ideologisch, als auch ver
fassungsdogmatisch immer wieder a r t i k u l i e r t 1 5 . 

Ist so das D e m o k r a t i e p r i n z i p des Grundgesetzes ( A r t . 20, 28 G G ) der 
eine T i t e l , auf den gewerkschaftl icher E inf luß verfassungsnormativ u n d 
— mehr noch — polit isch (bis h i n z u m Emotional-Selbstverständlichen) 
gestützt w i r d , so ist der andere das Sozialstaatsprinzip ( A r t . 20, 
28 G G ) 1 6 . A u c h hier zeigen sich wieder verschiedene Möglichkeiten der 
I d e n t i f i k a t i o n . Zunächst e inmal ist unbestreitbar der A r b e i t n e h m e r auch 
heute noch in einer sozia l typisch gefährdeten R o l l e u n d w a r die A r b e i 
terfrage historisch die „soziale F r a g e " . Sodann w a r e n die Gewerkschaf 
ten zwei fe l los über Jahrzehnte h i n der einflußreichste sozialpolit ische 
F a k t o r weit über die Arbeitnehmerinteressen h i n a u s 1 7 — oder wie B u n 
deskanzler H e l m u t Schmidt ausdrückt: „auf eine A r t das soziale G e w i s 
sen der N a t i o n " 1 8 . Dieser sozialpolit ische A u f t r a g geht heute z . B . bis 

1 5 Z u r verfassungsdogmatischen Behauptung s. vor allem Wolfgang Abendroth, 

Z u m Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaats im Grundgesetz der B u n 

desrepublik Deutschland, i n : Aus Geschichte und Poli t ik , Festschrift für L u d w i g 

Bergstraesser, 1954, S. 297 fT. = i n : Herbert Sultan und Wolfgang Abendroth, B ü r o 

kratischer Verwaltungsstaat und soziale Demokratie, 1955, S. 81 ff. 
1 6 S. dazu z. B. Andreas Hamann, Gewerkschaften und Sozialstaatsprinzip, 1959; 

Helmut Lenz, Die unbehagliche N ä h e der Koalitionsgarantie zum Sozialstaat, i n : 

Gesellschaft, Recht und Politik, Wolfgang Abendroth zum 60. Geburtstag, 1968, 

S. 203 ff. 
1 7 S. dazu auch Hans F. Zacher, Faktoren und Bahnen der aktuellen sozialpoliti

schen Diskussion, Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit , 3. Jg. 

(1972) S. 241 fT. 
1 8 „Sozialer A u f t r a g der Gewerkschaften für Freiheit und Gerechtigkeit", A n 

sprache des Bundeskanzlers Helmut Schmidt vor dem Deutschen Gewerkschaftsbund 

a m 2. Oktober 1974, Bulletin 1974 S. 1177 ff. (1179). Weiter heißt es dort : „Sie sind 
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z u r W a h r n e h m u n g e twa des Verbraucherinteresses 1 9 ( o b w o h l die G e 
werkschaften gerade hier sich in einer zwiespältigen R o l l e bef inden, w e i l 
ihre v e r w i r k l i c h t e n L o h n f o r d e r u n g e n an die Verbraucher weitergegeben 
werden) . Le tz ten Endes führt dieses al lgemeine sozialpol i t ische M a n d a t 
also d a z u , daß die Gewerkschaf ten aus der R o l l e der Repräsentat ion 
organisierter Interessen in die R o l l e der Repräsentat ion gerade nicht-
organisierter Interessen gedrängt w e r d e n 2 0 . 

D i e Wege, auf denen die Gewerkschaf ten ihre q u a n t i t a t i v e Basis, 
ihren demokratischen A n s p r u c h u n d ihr sozialpolit isches M a n d a t über 
P a r l a m e n t u n d Par te ien , L o b b y und öffentliche M e i n u n g usw. zur G e l 
tung br ingen, s ind bekannt . A u f die besonderen Inst i tut ionen, die den 
Gewerkschaf ten — w i e auch anderen O r g a n i s a t i o n e n — zusätzlich z u r 
Verfügung stehen (Ausschüsse usw.) , w i r d noch h i n z u w e i s e n sein. S p e z i 
fische Verfahrensweisen w i e „Konzert ierte A k t i o n " u n d — als nicht ge
setzlich geregelte Para l l e le — „Sozialpolitische Gesprächsrunde" können 
hier nicht vert ief t w e r d e n . A u f m e r k s a m gemacht sei aber ergänzend auf 
drei besondere Umstände . 

D a ist zunächst e inmal der V o r s p r u n g des organis ierten Interesses. 
D a z u z w e i A s p e k t e . Gewisse Wahlsysteme geben den jeweils erfolgreich
sten Par te ien — gezielt oder technisch-„unwillkürlich" — einen zusätz
lichen V o r s p r u n g (Bias) , ebenso wie sie die erfolgsärmeren Parteien z u 
rücksetzen. D i e Repräsentat ion organisierter Interessen ver fo lgt ähnliche 
Gesetze. D a s organisierte Interesse w i r d dem nichtorganisierten vorge
zogen; u n d der A b s t a n d zwischen dem numerischen H i n t e r g r u n d v o n 
Interessenorganisationen k a n n sich i m polit ischen G e w i c h t d i s p r o p o r 
t i o n a l niederschlagen. So können sich je andere Organisa t ionen d i s k r i m i 
nierende Repräsentat ionsmonopole, -o l igopole oder doch -vorsprünge 
ergeben. D e r zwei te , mi t d e m ersten A s p e k t verschränkte ist der, daß 
der E in f luß des organisierten Interesses m i t der Bündnisfähigkeit (e in
schließlich der Bündnisnützlichkeit) der Interessenorganisation wächst. 
W i e diese Zusammenhänge i n R i c h t u n g auf den Deutschen G e w e r k 
schaftsbund, seine Mitgl iedsgewerkschaf ten u n d andere Interessenorga-

in vielen Bereichen M o t o r des sozialen Fortschritts. U n d wenn es ein Urheberrecht für 

soziale Erneuerung oder Innovation gäbe , dann bin ich ü b e r z e u g t , d a ß viele Rechte 

tatsächlich für die Gewerkschaften eingetragen sein m ü ß t e n . " 
1 9 Siehe dazu z. B. den originellen Beitrag von Burkart Lutz, D i e Gewerkschaften 

als Konsumentenverband, i n : A l f r e d H o m e (Hrsg.) , Zwischen Stillstand und Be

wegung, 1965, S. 45 ff. 
2 0 Siehe dazu z. B . Mayer, a .a .O. , S. 102. 
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nisationen in deren U m f e l d w i r k e n , braucht hier nicht ausgeführt z u 
w e r d e n . 

D a s zwei te , was hier besonders angemerkt w e r d e n s o l l , ist der Einf luß 
der Gewerkschaf ten auf das Personal u n d den Staat als D i e n s t h e r r n . D i e 
St ichworte s i n d : Ämterpatronage, Loyal i tä t der Gewerkschaf tsmitg l ie 
der, Einflußrechte in der Personalver tre tung u n d Tar i fpar tnerschaf t der 
Gewerkschaf ten gegenüber dem Staat als Arbei tgeber . 

D e r dr i t te P u n k t ist schlicht der der M a c h t . „Die klassische G e w e r k 
schaft besaß nur begrenzte lokale Störungsmacht; die Störungsmacht be
festigter Großverbände k a n n w i r k l i c h alle R ä d e r stillstehen lassen . " 2 1 

W a s der Staat an äußerster M a c h t entgegenzusetzen hat ( v o m just iziel len 
Sankt ionsappara t bis z u r „bewaffneten M a c h t " ) , ist w e i t h i n i n k o m 
mensurabel . D a ß die — typisch gewerkschaftliche — M a c h t der L e i 
s tungsverweigerung heute gewisse G r u p p e n , die auf die E r b r i n g u n g be
sonders wicht iger Leistungen spezialisiert s ind (die Beispiele häuften sich 
i n den letzten Jahren v o n den Fluglotsen bis z u r Mül labfuhr) , auch 
ohne u n d gegen die Gewerkschaf ten auf e inzigart ige Weise stark macht, 
re la t iv ier t die M a c h t der Gewerkschaf ten . In den gewerkschaftl ichen 
R a h m e n eingefügt, bedeutet sie ein M a x i m u m gewerkschaftl icher Potenz . 
D a s Widerstandsrecht ( A r t . 20 A b s . 4 G G ) , das etwa v o m Deutschen 
Gewerkschaf t sbund mi t größtem N a c h d r u c k in A n s p r u c h genommen 
w i r d 2 2 , k a n n durch die Macht der Gewerkschaf ten z u m Instrument 
i r revers ib ler Durchsetzung der gewerkschaftl ichen A u f f a s s u n g v o n der 

2 1 Götz Briefs, A r t . „ G e w e r k s c h a f t e n (I)" H D S W Band 4, 1965, S. 545 ff. (557). 
2 2 Siehe die Satzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes von 1971: 

„§ 2 Zweck, A u f b a u und Aufgabe des Bundes 

3. Politische Aufgaben des Bundes s ind: 

a) in der allgemeinen Gewerkschafts- und Gesellschaftspolitik, insbesondere: 

Die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen G r u n d o r d n u n g , der einzelnen de

mokratischen Grundrechte und der U n a b h ä n g i g k e i t der Gewerkschaftsbewegung; 

die Wahrnehmung des Widerstandsrechts (Art . 20 Abs . 4 G G ) ; 

4. Organisationsaufgaben des Bundes sind im besonderen: 

a) die Vorbereitung und D u r c h f ü h r u n g von M a ß n a h m e n in Wahrnehmung des 

Widerstandsrechts (Art . 20 Abs. 4 G G ) zur Verteidigung der freiheitlich-demokra

tischen G r u n d o r d n u n g , der einzelnen Grundrechte und der U n a b h ä n g i g k e i t der G e 

werkschaftsbewegung ; 

Siehe auch schon oben Vetter, a .a.O., [ A n m . 8]. 
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verfassungsmäßigen O r d n u n g w e r d e n . D a m i t ist nicht e in revolutionärer 
Verdacht ausgesprochen. Es genügt vo l l ends , sich v o r z u s t e l l e n , welche 
gewerkschaftl iche „Letz tkompetenz" aus Widers tandsrecht u n d gewerk
schaftlicher M a c h t andererseits i m F a l l e schlichter Aus legungsdi f ferenz 
erwachsen k a n n . 

2. Spezifische öffentlich-rechtliche Entscheidungsträger 

E i n anderes F e l d gewerkschaftl ichen Einflusses eröf fnet sich i n dem 
weitgespannten N e t z a d m i n i s t r a t i v e r Ges ta l tungs formen , die mehr oder 
weniger feste A n t e i l e an Entscheidungs- u n d Beratungsgremien u n d - p r o -
zessen verschaf fen 2 3 . Diese Gesta l tungsformen entziehen sich hier einer 
systematischen Aufzählung. Sie f inden sich teils i n dem K l e i d juristischer 
Personen (Körperschaften, A n s t a l t e n u n d St i f tungen) , teils in dem, was 
m a n früher polit ische Se lbs tverwal tung nannte u n d heute gerne als P a r 
t i z i p a t i o n bezeichnet (entscheidende u n d beratende Ausschüsse, förmliche 
Anhörungsverfahren usw.) . 

T y p i s i e r t werden könnte e twa durch H e r a u s h e b u n g der „Sozialen 
S e l b s t v e r w a l t u n g " durch die „Sozia lpar tner" , als die m a n die paritäti
sche Beschickung v o n Selbstverwaltungsorganen, Ausschüssen usw. durch 
die Organisa t ionen der Arbei tgeber u n d der A r b e i t n e h m e r ansieht. B e i 
spiele f i n d e n sich i n der Sozia lvers icherung ( w o fre i l i ch auf der V e r 
sichertenseite das faktische Repräsentat ionsmonopol der Gewerkschaf ten 
schwindet) u n d in den paritätischen Ausschüssen des Arbeitsrechts ( für 
die a l lgemeinverbindl iche Erklärung v o n Tar i fver t rägen , für die Fest
setzung v o n Arbei t sbedingungen für H e i m a r b e i t e r , für die Festsetzung 
v o n Mindestarbei tsbedingungen usw.) , w o das Bundesverfassungsgericht 
die soziale V o r m u n d s c h a f t der Interessenorganisationen für die Inter
essen der Nichtorganis ier ten in besonders w e i t e m (und bedenklichem) 
U m f a n g anerkannt h a t 2 4 . 

2 8 Siehe zum Folgenden etwa Günther Drewes, Die Gewerkschaften in der V e r 

waltungsordnung, 1958; Wilhelm Müller, Selbstverwaltung und Interessenteneinfluß 

bei den Anstalten des öffent l ichen Rechts, 1959; Karl Grübing, D i e Stellung der 

Gewerkschaften in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, 1969; 

Joachim Hirsch, Die öffent l ichen Funktionen der Gewerkschaften, 1966; Martin G. 
Ammermüller, V e r b ä n d e im Rechtsetzungsverfahren, 1971; Dagobert Völpel, Recht
licher E i n f l u ß von Wirtschaftsgruppen auf die Staatsgestaltung, 1972. 

2 4 B V e r f G 34, 308. Insoweit zutreffend dagegen das Vorbehaltsurteil des Bundes

arbeitsgerichts vom 10. M ä r z 1972, D e r Betrieb, 25. Jhg. (1972) S. 1340 ff., insbes. 

S. 1341 f. 
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E i n e n weiteren T y p b i lden G r e m i e n , i n denen die „Sozialpartner" 
untereinander paritätisch vertreten s i n d , jedoch nicht allein entscheiden. 
D e r wichtigste F a l l ist der der „ D r i t t e l p a r i t ä t " der Bundesanstalt für 
A r b e i t . 

E i n e n ganz anderen T y p w i e d e r u m stellen die berufsständischen 
Selbstverwaltungskörper dar , w o sich zwischen der reinen „Unterneh
m e r v e r t r e t u n g " durch die Industr ie- u n d H a n d e l s k a m m e r n u n d der re i 
nen A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g durch die A r b e i t n e h m e r k a m m e r n , die f re i 
lich n u r Bremen u n d das S a a r l a n d k e n n e n 2 5 , ein weites F e l d v o n Über 
gängen der „Beimischung" der Repräsentat ion Abhängiger unter die 
Repräsentat ion Selbständiger bre i te t 2 6 ( in dem v o r a l l em die Betei l igung 
der Gewerkschaf ten an den Berufsbildungsausschüssen der K a m m e r n z u 
sätzliche Einflußmöglichkeiten eröffnet hat) . 

V o n d a an aber ver l ieren sich die Möglichkeiten, nach den Re la t ionen 
der gewerkschaftl ichen Repräsentat ion (rechtlich meist : der A r b e i t n e h 
mer) i m Verhältnis z u der Repräsentat ion anderer G r u p p e n u n d O r g a 
nisat ionen z u gl iedern, fast ganz. Es ö f fne t sich der Bereich der „plurali-
stischen", »gesellschaftlichen", sachverständigen Gremien. Sie werden 
nach Gesichtspunkten des betroffenen Interesses, der E i g n u n g z u treu
händerischer Interessenwahrung, des Sachverstandes, der Repräsentation 
des „Mannes auf der S t r a ß e " oder des „gesunden Menschenverstandes" , 
des Engagements usw. beschickt. D i e Beispiele reichen v o n den R u n d 
funkräten bis z u anstaltl ichen O r g a n e n der Bundespost u n d der Bundes
b a h n , v o n Planungsbeiräten bis z u Schwerbeschädigtenausschüssen, v o n 
der K o n z e r t i e r t e n A k t i o n bis z u den Sachverständigenausschüssen z u r 
V o r b e r e i t u n g eines Sozialgesetzbuches u n d eines Arbeitsgesetzbuches. E i n 
„roter F a d e n " verbindet fre i l ich einen großen T e i l dieser G r e m i e n . G e 
werkschaftsvertreter (Arbei tnehmervertre ter ) gehören solchen G r e m i e n 
nicht selten an, um das betroffene Personal (der A n s t a l t des zuständigen 
Verwal tungszweiges usw.) z u repräsentieren. D a b e i s ind die K o n s t e l 
la t ionen wieder außerordentlich unterschiedlich: P r i m a t der G e w e r k 
schaftsrepräsentation gegen P r i m a t der Beschäftigtenrepräsentation; 
reine Repräsentat ion der Beschäftigten gegen Treuhänderschaft für A r 
beitnehmerinteressen schlechthin; W a h r n e h m u n g v o n A r b e i t n e h m e r i n -
teressen gegen allgemeines sozialpolit isches, ja allgemeines demokratisches 

2 5 Z u m V e r h ä l t n i s Gewerkschaften — Arbeitnehmerkammern siehe Hans F. Zacher, 

Arbeitskammern im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, Annales Universitatis 

Saraviensis B d . 60, 1971, S. 26 ff. 
2 6 Z u den Einzelheiten siehe ebenda, S. 38 ff. 
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M a n d a t ; Interessenvertretung gegen Sachverstand. ( D a b e i ist das „Ge
gen" nicht i m Sinne übergangsloser Ausschließlichkeit gemeint.) E i n e n 
besonderen F a l l stellen e twa öffentliche ( in Sonderhei t kommunale ) 
U n t e r n e h m e n dar , w o e twa auf gesellschaftsrechtlicher G r u n d l a g e p a r i 
tätische M i t b e s t i m m u n g eingeführt u n d d a m i t begründet w u r d e , daß die 
Repräsentat ion des Personals auch eine Repräsentat ion der interessierten 
Öffentl ichkeit sei. 

D a s G e w i c h t der Gewerkschaftsvertreter in solchen G r e m i e n k a n n 
übrigens nicht i m m e r aus der numerischen Z u t e i l u n g v o n „Si tzen" ge
schlossen werden . D e r E i n f l u ß , den die Gewerkschaf ten auf den Staat 
u n d d a m i t auf den rechtlichen u n d poli t ischen R a h m e n , i n dem solche 
Entscheidungs- u n d Beratungskörper stehen, haben, ist ebenso i n A n 
schlag z u br ingen w i e der gewerkschaftliche E i n f l u ß auf die öffentliche 
M e i n u n g u n d die Q u e r v e r b i n d u n g z u m Personal der betei l igten Ins t i tu 
t ionen (über Personalver t re tung, Mi tg l iedschaf t usw.) . 

3. Gewerkschaften in Unternehmen und Betrieben 

D a m i t sei der Bereich spezifisch öffentlich-rechtlicher O r g a n i s a t i o n 
verlassen. N i c h t m i n d e r d i f ferenzier t ist der E in f luß der Gewerkschaf ten 
auf die Wir tschaf t . D a s ind zunächst e inmal die gewerkschaftlichen Un
ternehmen und Beteiligungen21. D a b e i wäre f re i l i ch wieder z u fragen nach 
dem rechtlichen Bestand u n d der tatsächlichen W i r k s a m k e i t gemeinwir t 
schaftlicher B i n d u n g , nach U m f a n g u n d A u s w i r k u n g e n gemeinwir t 
schaftlicher Se lbstverpf l i chtung der gewerkschaft l ichen Träger , endl ich 
auch nach der Recht fer t igung des gemeinwirtschaft l ichen Anspruchs aus 
gewerkschaftl icher Inhaberschaft oder Bete i l igung heraus 2 8 . Z u er innern 
ist auch an die E r w a r t u n g , welche die Gewerkschaf ten m i t der Möglich
keit einer Soz ia l i s ierung i m Sinne des A r t . 15 G G verb inden d ü r f e n 2 9 . 

Ist also Unternehmers te l lung u n d Unternehmensbete i l igung der eine 
A n s a t z für die gewerkschaftl iche Verfügungsmacht über wirtschaftl iches 

2 7 Siehe z. B. Wilfried Scharnagl, Das Groschenimperium, 1970; H. U. Niedenhoff, 

Die Wirtschaftsmacht der Gewerkschaften, 1972; Kurt Hirche, D i e Finanzen der 

Gewerkschaften, 1972. 
2 8 Siehe zur Gemeinwirtschaftlichkeit Theo Thiemeyer, Gemeinwirtschaftlichkeit als 

Ordnungsprinzip , 1970. 
2 9 Werden „ G e m e i n e i g e n t u m " oder „ a n d e r e Formen der Gemeinwirtschaft" nicht 

unmittelbar in staatliche oder kommunale H ä n d e gelegt, werden vielmehr spezifische 

T r ä g e r d a f ü r geschaffen, so d ü r f t e nach den skizzierten G r u n d s ä t z e n „pluralist ischer 

G e m e i n w o h l r e p r ä s e n t a t i o n " kein Weg daran v o r b e i f ü h r e n , d a ß die Gewerkschaften 

in ihnen mehr oder weniger stark vertreten sind. Doch ist das derzeit nicht real. 
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P o t e n t i a l oder doch dessen M i t s t e u e r u n g , so s ind andere A n s a t z p u n k t e i n 
den St ichworten Betriebsverfassung, Mitbestimmung und Vermögensbil
dung z u suchen. A u c h sie umschreiben bekannt l i ch alles andere als e in
heitliche Erscheinungen u n d P r i n z i p i e n . Setzt die Betriebsverfassung z u 
nächst bei der sozialen Treuhänderschaft für den einzelnen A r b e i t n e h m e r 
an, so veral lgemeinert sich die gewerkschaftl iche P o s i t i o n schon in der 
Betriebsverfassung z u einem M a n d a t für die A r b e i t n e h m e r des Betriebs. 
M i t b e s t i m m u n g w i r d s o w o h l als Treuhänderschaft für die A r b e i t n e h m e r 
in den mitbest immten U n t e r n e h m e n als auch als allgemeines s o z i a l p o l i 
tisches, w e n n nicht wirtschaftl iches, M a n d a t k o n z i p i e r t 3 0 . Vermögens
b i l d u n g w i e d e r u m k a n n den Gewerkschaf ten als Treuhändern des i n d i 
v idue l l en Arbei tnehmer-Rechts zusätzliche Wirtschaftsmacht verschaffen. 
D i e A d d i t i o n der Einflußmöglichkeiten d a r f insgesamt nicht übersehen 
w e r d e n : Betriebsverfassung, M i t b e s t i m m u n g i m U n t e r n e h m e n u n d T r e u 
händerschaft i m Vermögensbildungsfonds, k o n k r e t eventuel l ergänzt 
durch mitte lbare oder unmit te lbare kapital ist ische Bete i l igung. Fre i l i ch 
s ind erweiterte M i t b e s t i m m u n g u n d Vermögensbildung i m Sinne der 
vorl iegenden Entwürfe derzeit nicht real . A b e r schon i m jetzt gegebenen 
U m f a n g können sich die Einflußrechte w i r k u n g s v o l l ergänzen. 

4. Tarifhoheit und Arbeitskampf 

N u n ist der B l i c k auf das z u r ichten, was verfassungsrechtlich so sehr 
i m V o r d e r g r u n d z u stehen scheint: die partnerschaftl iche „Wahrung u n d 
Förderung der A r b e i t s - u n d Wir tschaf t sbedingungen" durch die v o n 
Seiten der A r b e i t n e h m e r u n d der Arbe i tgeber jeweils h ie rzu gebildeten 
Vere in igungen , ( A r t . 9 A b s . 3 G G ) — diesmal nicht i m Sinne der p a r t 
nerschaftlichen Te i lhabe an öffentl icher G e w a l t 3 1 , sondern i m Sinne 
gesellschaftlicher A u t o n o m i e . H i e r ist nicht der O r t , Näheres darüber z u 
sagen, i n welchem M a ß e sich die rechtlichen u n d tatsächlichen B e d i n g u n 
gen dieses überkommenen Kernbereichs der f u n k t i o n e l l e n G a r a n t i e der 
K o a l i t i o n s f r e i h e i t verändert h a b e n 3 2 . 

3 0 Siehe ganz in diesem Sinne zuletzt etwa Helmut Schmidt, a .a .O. , [ A n m . 18], 

5. 1179: 

„. . . weil Mitbestimmung das Mittel ist, das freien Gewerkschaften g e m ä ß ist, wenn 

sie mitgestalten wol len . " 
3 1 Wie das oben unter Zif fer 2 zu e r w ä h n e n war. 
3 2 Siehe aus jüngster Zeit etwa Ulrich Scheuner, D i e Rolle der Sozialpartner in 

Staat und Gesellschaft, 1973; Joseph H. Kaiser, D i e P a r i t ä t der Sozialpartner, 1973; 

und vor allem Wolfgang Zöllner, Aussperrung und arbeitskampfrechtliche P a r i t ä t , 
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E i n i g e St ichworte müssen auch hier genügen. D a ist v o r a l l e m der E i n 
bau der T a r i f a u t o n o m i e i n die staatliche Wir tschaf ts - u n d E i n k o m m e n s 
p o l i t i k z u nennen, die einerseits k r a f t der wirtschaf tspol i t i schen V e r a n t 
w o r t u n g des Staates für Vollbeschäftigung, W a c h s t u m u n d Stabi l i tät , 
gerechte V e r t e i l u n g u n d soziale Sicherheit die S o z i a l p a r t n e r entlastet, 
andererseits aber d a z u führt , daß ihnen mehr oder weniger E i n o r d n u n g 
i n die staatliche W i r t s c h a f t s p o l i t i k angesonnen w i r d . D e r P r o z e ß der 
„Entwicklung" der K o a l i t i o n s f r e i h e i t v o m ausgrenzenden G r u n d r e c h t 
auf staatsfreie Sozia lgesta l tung z u m „Tei lhaberecht" an der staatlichen 
— oder zwischen Staat und gesellschaftlichen K r ä f t e n vereinbarten — 
E i n k o m m e n s p o l i t i k ist insofern durch die E i n r i c h t u n g der „Konzert ierten 
A k t i o n " in einem noch grundrechtsschonenden S t a d i u m angehalten w o r 
den. D a ist weiter die D o p p e l r o l l e des Staates als W a h r e r der R a h m e n 
bedingungen der T a r i f a u t o n o m i e u n d des A r b e i t s k a m p f r e c h t s einerseits 
u n d als einer der quant i ta t iv u n d q u a l i t a t i v wicht igsten T a r i f p a r t n e r 
andererseits z u n e n n e n 3 3 . Ferner ist auf die Schwier igke i t h inzuweisen , 
das System sozialer Sicherheit gegenüber der Par i tä t der S o z i a l p a r t n e r 
neutral z u h a l t e n 3 4 . 

W a s aber ist überhaupt v o n einer Par i tä t z u hal ten , w o auf der einen 
Seite so v ie l gesellschaftliche, wirtschaft l iche u n d auch öffentl iche M a c h t 
steht, w i e sie den Gewerkschaf ten derzeit z u Gebote ist, auf der anderen 
Seite „das K a p i t a l " , dessen Angewiesenhei t auf den organis ierten F a k t o r 
A r b e i t i m m e r spürbarer und dessen öffentliche W e r b e - u n d V e r h a n d 
lungsmacht i m m e r geringer z u werden scheint? O d e r viel le icht ist es gar 
nicht r icht ig , noch v o n der Polar i tä t zwischen A r b e i t u n d K a p i t a l auszu
gehen, w o doch die ursprüngliche unternehmerische E i n h e i t i n V e r m ö 
gensposition u n d Management zer fa l l en i s t 3 5 . W i e aber auch steht es m i t 

1974. V g l . hierzu auch noch einmal Marchai und Mayer je a .a .O. , [ A n m . 6 und 7], und 

deren Nachweise. 
8 5 Wobei freilich zu differenzieren ist zwischen dem Bund als dem wichtigsten 

K o m p e t e n z t r ä g e r der Ordnungsaufgabe (Art . 73 N r . 8, 74 a, 75 N r . 1, 98 G G ) und 

der Gemeinschaft der Arbeitgeber der öffent l ichen H a n d (in engster Gemeinschaft 

Bund und L ä n d e r , in weiterer die G e b i e t s k ö r p e r s c h a f t e n [Bund, L ä n d e r , Gemeinden, 

G e m e i n d e v e r b ä n d e ] und als Einheit nicht f a ß b a r die öffent l ichen Arbeitgeber ins

gesamt). 
3 4 Siehe zuletzt etwa Peter Kraust, D e r Arbeitskampf in der Sozialversicherung, 

D e r Betrieb, 27. Jhg. (1974) S. 3 ff . ; Franz-Jürgen Säcker, G r u p p e n p a r i t ä t und 

S t a a t s n e u t r a l i t ä t als verfassungsrechtliche G r u n d p r i n z i p i e n des Arbeitskampfrechts, 

1974; Gunther Schwerdtfeger, Arbeitslosenversicherung und Arbeitskampf, 1974. 
3 5 D e r Mitbestimmungsstreit über die „lei tenden Angestellten" ist eine eher z u 

fällige Emanation dieses weitreichenden und g r u n d s ätz l i chen P r o b l è m e s . 
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der Par i tä t , w o auch die „kapitalist ische" Seite in so unterschiedlicher 
Weise an den öffentlichen Pos i t ionen der Gewerkschaf ten A n t e i l hat? 
Welche Möglichkeiten der Vertauschung bestehen hier zwischen den 
öffentlich-rechtlichen u n d den gesellschaftlichen Entfal tungsräumen der 
Par i tä t ? D a b e i ist auch i m m e r wieder a n die vielfältige Te i lhabe der 
Gewerkschaf ten an der U n t e r n e h m e r p o s i t i o n z u denken, die das B i l d 
der Par i tä t nicht weniger v e r w i r r t . Schließlich aber d a r f nicht übersehen 
w e r d e n , w i e prekär die O r d n u n g s f u n k t i o n der Soz ia lpar tner , gerade 
auch der Gewerkschaf ten , durch die H a l t u n g der Außenseiter, durch die 
Lücken mitgliedschaft l icher D i s z i p l i n — beides e x e m p l i f i z i e r t durch 
w i l d e Streiks — , aber auch durch die Übermacht eines Arbe i t smarktes , 
der sich mi t Ef fekt iv löhnen über tar i fver t rag l i che S t r u k t u r e n u n d R e 
str ik t ionen hinwegsetzt , geworden ist. A l s S u m m e aber bleibt doch eine 
starke Pos i t ion der Soz ia lpar tner , die — so schwierig das z u zählen u n d 
z u wiegen ist — wenigstens hälft ig die S tärke der Gewerkschaf ten ist. 

5. Interne Verbandsmacht 

D i e V i e l f a l t externer W i r k s a m k e i t der Gewerkschaf ten macht fast 
vergessen, daß sie eben auch nach innen V e r b a n d s ind, der durch die 
D i s z i p l i n u n d Loyal i tä t seiner M i t g l i e d e r , durch die Leistungsgewährung 
an seine M i t g l i e d e r , durch seinen A p p a r a t (seine O r g a n e , seine F u n k 
tionäre u n d seine B ü r o k r a t i e ) 3 6 w i r k e n k a n n . Eigentümlich ist, daß 
dieser Bereich der inneren Verbandsmacht — jedenfalls k o n k r e t und 
aktue l l — relat iv w e n i g erfaßt i s t 3 7 . Es hängt gewiß dami t zusammen, 
daß die Gewerkschaf ten i m L a u f e ihrer Geschichte immer mehr A u f g a b e n 
an den Staat und besondere öffentlich-rechtliche Inst i tut ionen abgegeben 
u n d dagegen Einflußrechte auf diese eingetauscht h a b e n 3 8 . D a s ist aber 
letzt l ich nur ein T e i l des Bi ldes der Außenorientierung der Gewerkschaf 
ten. D a ß man über die „innere V e r b a n d s m a c h t " der Gewerkschaf ten so 
w e n i g weiß, hängt letzt l ich w o h l auch m i t dem elementaren D i l e m m a 
zusammen, v o r das jede „befest igte" , „ integrierte" G e w e r k s c h a f t 3 9 ge
stellt ist, nämlich dem D i l e m m a zwischen der N o t w e n d i g k e i t m a x i m a l e r 

3 8 Ü b r i g e n s stellt auch schon dieser A p p a r a t eine Wirtschaftsmacht dar. Wie alle 

g r o ß e n B ü r o k r a t i e n und Dienstleistungsunternehmen hat er eine g r o ß e Nachfragemacht. 
3 7 Einige Aspekte neuerdings bei Horst Föhr, Wil lensbildung in den Gewerkschaf

ten und Grundgesetz, 1974 m. w. Nachw. 
3 8 Siehe z. B. Briefs, a .a .O. , [ A n m . 21], S. 558. 
3 9 Z u r Terminologie siehe z. B. Briefs, a .a .O. , S. 556 ff . 

46 Festschrift B ö h m 
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V e r b i n d u n g v o n Basis u n d A p p a r a t u n d der N o t w e n d i g k e i t ihrer 
T r e n n u n g 4 0 . 

6. Zwei ergänzende Bemerkungen 

a) W e r s i n d „die G e w e r k s c h a f t e n " ? 

Bisher w u r d e i m m e r v o n „den G e w e r k s c h a f t e n " gesprochen. D a s ge
schah nicht ohne schlechtes Gewissen , muß g le i chwohl aber we i te rh in ge
schehen. Of fens icht l i ch ist das beherrschende Phänomen der Deutsche 
Gewerkschaf t sbund. E r ist die „Einheitsgewerkschaft" , v o n der der B u n 
deskanzler W i l l y B r a n d t gesagt hat, daß uns d a r u m die W e l t beneide 4 1 , 
u n d v o n der der B u n d e s k a n z l e r H e l m u t S c h m i d t neuerdings gesagt hat : 
„ W i r können uns heute k a u m etwas anderes mehr vorstel len als dieses 
System. Es ist z u einem tragenden Element unserer S o z i a l o r d n u n g ge
w o r d e n . " 4 2 D a b e i hat der B e g r i f f der „Einheitsgewerkschaft" w o h l 
einen doppel ten S i n n . Während er zunächst bedeutet, daß es keine R i c h 
tungsgewerkschaften (parteipoli t ischer, konfessionel ler oder ähnlicher 
A r t ) geben so l l , so zie l t er doch mehr und mehr auch auf eine p a r s - p r o -
toto-Gleichsetzung. D e r D G B = die Gewerkschaf ten . In welchem Sinne 
das w a h r u n d i n welchem es nicht w a h r i s t 4 3 , k a n n hier nicht dargestellt 
werden . Ebensowenig aber ist — w e n n überhaupt eine — eine k u r z e 
Aussage darüber möglich, was innerhalb des D G B jeweils die E i n z e l 
gewerkschaften u n d der B u n d (und viel leicht auch andere Organisa t ions 
einheiten) vermögen. U n t e r diesem V o r b e h a l t also muß hier mehrdeut ig 
v o n „den G e w e r k s c h a f t e n " gesprochen werden . 

b) W e r ist Gegenmacht? 

In der neueren Gewerkschaftstheorie spielt die V o k a b e l „Gegenmacht" 
eine große u n d vielfält ige R o l l e 4 4 . H i e r w i r d d a v o n ausgegangen, daß 
die Gewerkschaf ten selbst M a c h t s ind . A l s o ist eher die Frage nach der 
Gegenmacht gegen sie z u stellen. D a b e i zeigt sich, daß gegen die G e -

4 0 Siehe dazu nochmal Marchai und Mayer je a .a .O. , [ A n m . 6 und 7], und deren 

Hinweise. 
4 1 R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g des Bundeskanzlers vor dem Deutschen Bundestag am 

18. Januar 1973, Bulletin 1973, S. 45 ff. (56). 
4 2 A . a . O . , [ A n m . 18], S. 1178. 
4 3 Z u den Z a h l e n v e r h ä l t n i s s e n siehe etwa „ G e w e r k s c h a f t e n in Z a h l e n " , a .a .O. , 

[ A n m . 14]. 
4 4 Siehe dazu wieder Marchai und Mayer je a .a .O. , [ A n m . 6 und 7]. 
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werkschaf ten eine V i e l z a h l von Gegenmächten stehen: D i e Unternehmer , 
deren Verbände — die „Sozia lpartner" der Gewerkschaf ten — , die übri
gen gesellschaftlichen Verbände u n d Mächte, die ver faßte Staatsgewalt , 
(sehr schwierig z u sagen, i n w i e w e i t : ) die Par te ien , die Bürokrat ien des 
Staates u n d der sonstigen öffentlich-rechtlichen V e r w a l t u n g s e i n h e i t e n 4 5 , 
schließlich die Gesellschaft schlechthin, die sich auch als Arbe i tnehmerge
sellschaft nicht bedingungslos m i t den Gewerkschaf ten ident i f iz ier t u n d 
le tz t l i ch auch nicht nur Arbeitnehmergesel lschaft i s t 4 6 . 

S o m i t drängen sich e twa folgende Fragen auf : W i e stark s ind die 
Gegenmächte — verstanden als die Gewerkschaf ten auf der einen u n d 
ihre „Gegner" u n d „Par tner " auf der anderen Seite — i m jeweil igen 
K o n f l i k t s f e l d ? W i e weit können Machtüberschüsse der einen oder der 
anderen Seite von einem K o n f l i k t s f e l d auf ein anderes ausstrahlen u n d 
dor t Machtunterlegenheit kompensieren, ebenfalls Machtüberschüsse her
v o r r u f e n oder vorhandene Übermacht steigern? Bedrängt oder beengt 
die S u m m e der vie ler le i Gegenmächte die Gewerkschaf ten mehr, als die 
„Al lgegenwart" der Gewerkschaf ten in so vielen unterschiedlichen W i r 
kungsbereichen ihre M a c h t stärkt? E x a k t e A n t w o r t e n auf diese Fragen 
s ind w o h l nicht möglich — jedenfalls nicht, ehe die erforschte S i tuat ion 
jeweils durch die Geschichte überholt ist. H i e r muß es genügen, die 
Reichweite u n d Vie lgesta l t igkei t der gewerkschaftl ichen M a c h t a u f z u 
zeigen u n d darauf h inzuweisen , daß jeder Versuch, ihre M a c h t z u be
werten , gerade die V e r k l a m m e r u n g so vieler Sozialbereiche u n d die — 
nur begrenzt koordin ierbare — V i e l h e i t der sehr unterschiedlich mäch
t igen und resistenten „Gegenmächte" in Ansch lag z u br ingen hat. 

///. Zur verfassungspolitischen Würdigung 

1. Allgemeinere Aspekte 

D i e freiheit l ich-demokratische G r u n d o r d n u n g (siehe z . B . A r t . 18, 21 
A b s . 2 G G ) besteht wesentlich d a r i n , Macht z u b inden — Freiheitsräume 

4 5 Bemerkenswert insofern die Vorstellung einer pluralistischen „ K o n k u r r e n z zwischen 

Parteien, V e r b ä n d e n und staatlicher B ü r o k r a t i e " , aus der „durch ein komplexes System 

gegenseitiger Kontrol len eine neue, wenn auch labile Balance in der Machtverteilung, 

die sich in ihrer D y n a m i k einer Institutionalisierung alter A r t weitgehend entzieht", 

entstehen soll (siehe Hirsch, a .a.O., [ A n m . 23], S. 24 m. w. Nachw.) . 
4 6 Mehr der K u r i o s i t ä t halber sei hier auf die Vorstellung hingewiesen, die Gewerk

schaften k ö n n t e n sich zum Ziel setzen, „die Autonomie der Arbeiterklasse gegenüber 

der Gesellschaft zu behaupten" (André Gorz, Z u r Strategie der Arbeiterbewegung im 

Neokapitalismus, 1967, S. 28 — zitiert nach Mayer, a .a .O. , [ A n m . 7], S. 137). 
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z u öf fnen u n d z u erhalten u n d die E n t f a l t u n g v o n M a c h t den K o n t r o l 
len der D e m o k r a t i e u n d des Rechtsstaats z u u n t e r w e r f e n . Freihei t i n 
diesem Sinne ist s o w o h l Freihei t v o m Staat als auch A n s p r u c h auf staat
lichen Schutz v o r gesellschaftlicher M a c h t 4 7 . U n d w e i l dies darzuste l len 
dem Staat, der sich v o n gesellschaftlichen Mächten nicht z u scheiden 
weiß , nicht möglich ist, ist es n o t w e n d i g , Staat u n d Gesellschaft — i m 
P r i n z i p , ohne puristische, utopische Übertreibung — getrennt zu h a l 
t e n 4 8 . D i e universale D e m o k r a t i s i e r u n g v o n Staat und Gesellschaft ist 
k e i n Instrument z u r Sicherung der Fre ihei t , sondern eines, die Freihei t 
z u ers t icken 4 9 . Somi t h i l f t auch der demokratische A n s p r u c h der G e 
werkschaft nicht darüber h i n w e g , nach der V e r e i n b a r k e i t ihrer v o m G e 
sellschaftlichen ins Staatl ich-poli t ische, v o m Pr ivat recht l i chen ins ö f f e n t 
lich-rechtliche übergreifenden M a c h t p o s i t i o n m i t der f re ihe i t l i ch-demo
kratischen G r u n d o r d n u n g des Grundgesetzes z u fragen. D a s P r o b l e m 
k a n n hier gewiß nicht ausgelotet w e r d e n . N u r einige Zugänge können 
n a m h a f t gemacht w e r d e n . 

D a ist zunächst e inmal das Souveränitätsproblem z u nennen. D e f i n i e r t 
m a n den Staat als den nach außen unabhängigen u n d nach innen über
legenen Träger der R e c h t s o r d n u n g 5 0 , so w i r d deut l i ch , w a r u m es s inn
v o l l , aber auch unerläßlich ist, gerade i h n an die Grundsätze der f r e i 
hei t l ich-demokrat ischen G r u n d o r d n u n g z u b inden , gerade i h n als demo
kratischen Rechtsstaat z u verfassen ( A r t . 29, 28 G G ) : W e i l er überlegen 
ist, k a n n er die Grundsätze der f re ihei t l ich-demokrat ischen Rechtsstaat
l ichkei t durchsetzen, u n d wenn u n d w e i l diese Grundsätze den mäch
tigsten V e r b a n d b i n d e n , ist ihnen die höchste Aussicht auf V e r w i r k 
l ichung gegeben. Dieses P r i n z i p versagt i n dem M a ß e , i n dem gesell
schaftliche Mächte m i t der verfaßten Staatsgewalt gleichziehen oder i h r 
überlegen werden . D e r P l u r a l i s m u s i m Sinne H a r o l d J . L a s k i s 5 1 ist 
deshalb — vorsicht ig ausgedrückt — keine verläßliche Möglichkeit , f r e i 
heitl iche, rechtsstaatliche D e m o k r a t i e z u etablieren. Ist der Staat ein 

4 7 Siehe z. B. Hans Klein, D i e Grundrechte im demokratischen Staat, 1972, S. 53 ff. 

und seine Nachweise. 
4 8 Siehe dazu zuletzt etwa Ernst Wolfgang Böckenförde, Die verfassungstheoreti

sche Unterscheidung von Staat und Gesellschaft als Bedingung der individuellen Frei 

heit, 1973. 
4 9 Siehe dazu z. B. Hans F. Zacher, D i e P l u r a l i t ä t der Gesellschaft als rechts

politische Aufgabe, D e r Staat, 9. B d . (1970) S. 161 ff. (insbes. S. 179 f.). 
5 0 Hans Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, Grundlegung, 1958, S. 59. 
5 1 Siehe z. B. die Beschreibung bei Joseph H. Kaiser, D i e R e p r ä s e n t a t i o n organi

sierter Interessen, 1956, S. 316 ff. 
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Mächtiger unter mehreren, ist er nicht imstande, die G a r a n t i e n , d ie nur 
er geben k a n n , z u realisieren. (Es ist fast überflüssig hinzuzufügen, daß 
dieser Staat auch e twa die freiheit l iche G r u n d l a g e v o n Verbänden nicht 
gewährleisten kann.) 

F r e i l i c h handelt es sich hier u m eine der Fragen, die — d a r u m auch die 
Überschrift — fast i m m e r nur verfassungspolitisch bewertet w e r d e n kön
nen. Ist nämlich ein nichtstaatlicher V e r b a n d i m Staate schon übermäch
t i g , so k a n n eine Ver fassung wie die des Grundgesetzes w o h l gar nicht 
mehr i n G e l t u n g sein. N u r in gewissen Grenzs i tuat ionen k a n n es möglich 
sein, eine solche E n t w i c k l u n g verfassungsdogmatisch z u messen u n d m i t 
verfassungsmäßigen Sankt ionen unter K o n t r o l l e z u br ingen. D a r u m ist 
es aber auch falsch, Anze ichen einer solchen E n t w i c k l u n g nur verfas
sungsdogmatisch, nicht auch verfassungspolitisch z u messen. Es geht ja 
auch d a r u m , mi t K a t e g o r i e n der Verfassungspol i t ik der A u s e i n a n d e r 
setzung zwischen dem natürlichen Bestreben der Gewerkschaf ten , ihre 
P o s i t i o n z u festigen u n d ihren E inf luß auszubauen, u n d dem verbreite
ten Unbehagen an der E n t w i c k l u n g gewerkschaftlicher M a c h t einen 
ra t ionalen Boden z u geben. 

Engere R a h m e n einer solchen Diskuss ion s ind durch die t o p o i des 
»Syndikalismus" u n d des »Korporativismus" angegeben 5 2 . G e w i ß wäre 
es falsch, e twa die P o l i t i k des D G B oder gar seinen gegenwärtigen E n t 
fa l tungsrahmen als „syndikalistisch" oder gar als „berufsständisch-kor-
pora t iv i s t i sch" z u bezeichnen. A b e r es stecken doch schon i m gegenwär
tigen B e f u n d u n d noch in den v o n manchen Gewerkschaf ts theor ien s k i z 
zierten E n t w i c k l u n g e n Elemente „syndikalistischer" u n d „berufsstän-
disch-korporat iv is t i scher" Prägung. N i e m a n d w i r d nun bestreiten kön
nen, daß weder eine berufsständische O r d n u n g noch ein syndikalistisches 
Gesellschaftssystem m i t dem D e m o k r a t i e p r i n z i p des Grundgesetzes i n 
E i n k l a n g gebracht werden k ö n n t e 5 3 . V o r al lem ein syndikalistisches S y 
stem würde zusätzlich mit den Grundrechten , v o r a l lem dem G r u n d 
recht des Eigentums ( A r t . 14 G G ) , in K o n f l i k t geraten. Das P r o b l e m 
scheint z u sein, daß P r i n z i p i e n , die letzt l ich m i t der verfassungsmäßigen 
O r d n u n g unvere inbar s ind, mi t dieser w o h l auch nicht beliebig gemischt 
werden können. 

D i e Mischung verschiedener Repräsentationssysteme ist jedoch auch 
darüber hinaus z u r Debatte z u stellen. D i e verbandsplural ist ische T h e o -

5 2 Siehe zu beiden statt anderer Joseph H. Kaiser, a .a .O. , S. 35 ff. , 54 ff . 
5 3 Siehe dazu (freilich nicht speziell zum Grundgesetz) Peter Cornelius Mayer-

Tasch, Korporativismus und Autoritarismus, 1971. 
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rie der D e m o k r a t i e hat das P r o b l e m , w i e korpora t iv i s t i sche Lösungen 
m i t egalitär-parteiendemokratischen, t r a d i t i o n e l l par lamentar ischen L ö 
sungen verbunden w e r d e n können, verharmlos t . In W a h r h e i t aber stel
len seit jeher al le verbändedemokratischen u n d korpora t iv i s t i schen M o 
delle die Souveränitätsfrage m i t besonderer Schärfe. D a m i t hängt ebenso 
zusammen, daß verbändepolitisches B e i w e r k i n den Verfassungssystemen 
entweder über einen k o n s u l t a t i v e n Status — jedenfal ls v o n Rechts w e 
gen — nicht h i n a u s k o m m t 5 4 , als daß korporat iv is t i sche S t r u k t u r e n i m 
mer wieder z u m M a n t e l autori tärer Herrschaf t w u r d e n 5 5 . A u c h der 
K a m p f u m die „Ständepar i tä ten" i n den Universi täten zeigte, daß solche 
Z u t e i l u n g v o n G r u p p e n - R e c h t e n mehr empf indl i che Zusammenhänge be
rührt, als der erste B l i c k v o l l e r H o f f n u n g auf die H a r m o n i e gleicher 
Te i lhabe an der M a c h t offenlegt . E i n anderer Bereich bedenklicher 
S y m p t o m e ist die m i t t l e r w e i l e fast permanente Ause inanderse tzung d a r 
über, w i e die v o m Bundesverfassungsgericht 5 6 scheinbar so selbstver
ständlich formul ier te Repräsentat ion „aller bedeutsamen pol i t ischen, 
weltanschaulichen u n d gesellschaftlichen G r u p p e n " u n d al ler „gesell
schaftlich relevanten K r ä f t e " i n den R u n d f u n k a n s t a l t e n darzuste l len ist. 
I n welchem M a ß e also k a n n die egalitäre, parlamentarische Par te ien
demokrat ie V e r b a n d s - u n d G r u p p e n p o s i t i o n e n aufnehmen, ohne Scha
den z u leiden? 

A l s eine andere Möglichkeit , die E n t w i c k l u n g gewerkschaftl icher 
M a c h t m i t der verfassungsmäßigen O r d n u n g z u harmonis ie ren , könnte 
diskut ier t w e r d e n , die Gewerkschaften, je mehr sie sich der staatlichen 
M a c h t nähern oder m i t ihr i n K o n k u r r e n z treten, denselben Maximen zu 
unterwerfen, denen die staatliche Macht seihst unterliegt. D a m i t so l l 
nicht gesagt sein, daß die Gewerkschaf ten für ihren Hausgebrauch eines 
gesellschaftlichen Verbandes rechtsstaatlicher u n d demokrat ischer Be leh
r u n g bedürft ig wären. Es geht v ie lmehr u m die A n g l e i c h u n g an das für 
die verfaßte Staatsgewalt maßgebliche D e m o k r a t i e - u n d Rechtsstaats
b i l d . D a wäre z . B . das P r i n z i p , daß sich demokratisch-staat l iche M a c h t 
mi t te lbar oder unmit te lbar aus allgemeinen W a h l e n z u legi t imieren hat 
( A r t . 28 A b s . 1 Satz 2, 38 A b s . 1 G G ) . D a s könnte bedeuten, daß die 
Mit -Repräsentat ion der Außenseiter durch die Gewerkschaf ten nicht 
mehr selbstverständlich ist. D a der Z w a n g s v e r b a n d als A l t e r n a t i v e w o h l 

5 4 Siehe w o h l zuletzt Brun-Otto Bryde, Zentrale wirtschaftspolitische Beratungs

gremien in der parlamentarischen Verfassungsordnung, 1972. 
5 5 Siehe nochmals Kaiser und Mayer-Tasch, je a .a .O. 
5 6 B V e r f G 12, 205 (261 f.). 
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ausscheidet, könnten besondere V e r f a h r e n z u r Feststellung der A r b e i t 
nehmerinteressen innerhalb und/oder außerhalb der Gewerkschaf ten not
w e n d i g werden . V o m Rechtsstaat her könnte gefragt w e r d e n , ob mehr 
Best immthei t der gewerkschaftl ichen K o m p e t e n z e n ( im übertragenen 
Sinne der Gesetzmäßigkeit öffentlicher G e w a l t : A r t . 20 A b s . 3 G G ) , 
mehr G e w a l t e n t e i l u n g ( A r t . 20 A b s . 2 und A b s . 3 G G ) in bezug auf die 
v o n den Gewerkschaf ten jetzt ungeschieden wahrgenommenen F u n k 
t ionen möglich und geboten i s t 5 7 , oder ob nicht die V e r a n t w o r t l i c h k e i t 
für innerhalb der Gewerkschaf ten z u treffende Entscheidungen k larer 
hervortreten m u ß 5 8 . Für die Gewerkschaf ten ist z . B . jetzt sehr of t die 
freie W a h l des Adressaten einer F o r d e r u n g u n d des „Kampfpla tzes " 
der Auseinandersetzung eröffnet . U n t e r n e h m e n , T a r i f p a r t n e r , „soziale 
S e l b s t v e r w a l t u n g " u n d Staat s ind nicht selten austauschbare Adressaten 
u n d die gewerkschaftsinternen Entsprechungen u n d Konsequenzen sol 
cher K o m p e t e n z k o n f l i k t e u n d -entscheidungen können wei t t ragend sein. 
H i e r erscheinen die Gewerkschaf ten als eine Funkt ionse inhe i t , deren i n 
terne S t r u k t u r e n u n d Prozesse nicht nur das Interesse des Gegners, son
dern auch das öffentliche Interesse berühren. 

A n d e r e K r i t e r i e n verfassungspolitischer B e w e r t u n g können v o n den 
Grundrechten h e r k o m m e n . A u f die Auseinandersetzung, ob die Pläne 
z u r E r w e i t e r u n g der M i t b e s t i m m u n g u n d z u r Vermögensbildung m i t 
dem Grundrecht des Eigentums vereinbar s i n d , k a n n hier nur hingewie
sen w e r d e n 5 9 . E i n anderes P r o b l e m , das schon genannt w u r d e , sol l aber 
noch e inmal i n E r i n n e r u n g gerufen werden . Es ist die Frage, in welchem 
M a ß e das G r u n d r e c h t der K o a l i t i o n s f r e i h e i t ( A r t . 9 A b s . 3 G G ) z u 
einem Teilhaberecht an der staatlichen S o z i a l p o l i t i k umgewandel t w e r 
den dar f . D e r T r e n d , Grundrechte i n Teilhaberechte z u t ransformieren, ist 
heute verbre i te t 6 0 . Gerade das Grundrecht der K o a l i t i o n s f r e i h e i t macht 
deut l ich, daß der A u s b a u v o n Teilhaberechten — sei es etwa die K o m -

5 7 Z u der gesellschaftspolitischen Tragweite der Maxime der Gewaltenteilung 

siehe z. B. Helmut Schelsky, S y s t e m ü b e r w i n d u n g , Demokratisierung, Gewaltenteilung, 

2. A u f l . , 1973, insbesondere S. 55 ff. Siehe z . B . auch Arnold Köngen, Innerstaatliche 

Gliederung und moderne Gesellschaftsordnung, i n : G ö t t i n g e r Festschrift für das O b e r 

landesgericht Celle, 1961, S. 79 ff. 
5 8 Z u m P r i n z i p der Verantwortungsklarheit als einem rechtsstaatlichen Postulat, 

siehe z. B . Zacher, a .a .O., [ A n m . 49], S. 177 ff. mit weiteren Nachweisen. 
5 9 Siehe z. B. Rupert Scholz, Mitbestimmung unter dem Grundgesetz, D e r Staat, 

13. B d . (1974) S.91 ff. 
6 0 Siehe zuletzt etwa den kritischen Bericht v o n Dietrich Wiegand, Sozialstaats

klausel und soziale Teilhaberechte, D V B l 1974 S. 657 ff. 
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pensation der U n t e r w e r f u n g der T a r i f a u t o n o m i e unter d ie staatliche 
E i n k o m m e n s p o l i t i k durch die gewerkschaftl iche M i t w i r k u n g , sei es z . B . 
die Te i lhabe der Außenseiter an dem W i r k e n der G e w e r k s c h a f t e n — 
das freiheitl iche E lement i n den Grundrechten z u absorbieren droht . I m 
Sinne der freihei t l ich-demokrat ischen G r u n d o r d n u n g ist also die Siche
rung u n d E n t f a l t u n g des Freiheitscharakters der K o a l i t i o n s f r e i h e i t u n d 
der gesellschaftlichen N a t u r der T a r i f a u t o n o m i e z u f o r d e r n . D a b e i w i e 
der wäre an die Sachgesetzlichkeiten z u denken , die z u den Merkmalen 
des Koalitionsbegriffes geführt h a b e n 6 1 . Zwischen i h n e n , insbesondere 
den Er fordernissen der freien B i l d u n g , der F r e i w i l l i g k e i t u n d der U n a b 
hängigkeit , einschließlich der G e g n e r f r e i h e i t 6 2 u n d d e m freihei t l ichen, 
gesellschaftlichen C h a r a k t e r der K o a l i t i o n e n , sowie der Recht fer t igung 
gesellschaftlicher T a r i f a u t o n o m i e , bestehen wesentliche Zusammenhänge, 
die f re i l ich o f t hinter ihrer begriffs juristischen V e r k r u s t u n g nicht mehr 
leicht erkennbar s ind . Sie müssen vi ta l i s ier t u n d d a r a u f befragt werden , 
was sie für die gegenwärtige Pos i t ion der Gewerkschaf ten bedeuten. 

Abschließend sei auf ein bisher k a u m gesehenes P r o b l e m hingewiesen. 
D i e K o a l i t i o n s f r e i h e i t ist ke in Deutschenrecht, sondern ein Menschen
recht ( A r t . 9 A b s . 3 G G ) . D a ß Ausländer auf viele Weise Z u g a n g z u m 
deutschen A r b e i t s m a r k t haben, bedarf hier keiner D a r s t e l l u n g . Innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaften ist dieser Z u g a n g auch weitgehend recht
lich abgesichert. Je mehr Gewerkschaf ten E i n f l u ß auf die Ausübung deut
scher Staatsgewalt haben, desto weiter k a n n also die Ausübung deutscher 
Staatsgewalt auf eine personale Basis zurückzuführen sein, die v o n der A k 
tivbürgerschaft, die Z u g a n g z u den al lgemeinen W a h l e n hat ( A r t . 28 A b s . 1 
Satz 2, 33 A b s . 1 u n d 2, 38 A b s . 1 G G ) , abweicht . D a r a u f h i n z u w e i s e n , 
heißt weder , die supranat ionale u n d internat ionale K o m p o n e n t e des 
Grundgesetzes ( A r t . 23, 25 u n d 26 G G ) verkennen, noch e t w a , der X e n o 
phobie das W o r t reden. K o n f l i k t s g e f a h r e n werden nicht dadurch vermie
den, daß sie verschwiegen werden . A u f dieses A u s e i n a n d e r f a l l e n zwischen 
der — jedenfalls möglichen — Mitg l iederbas is der Gewerkschaf ten u n d 
der Aktivbürgerschaft der deutschen D e m o k r a t i e h i n z u w e i s e n , heißt auch 
nicht, die internat ionale Ver f lechtung der kapital is t ischen „Gegenmacht" 
unterschätzen. D i e i n dieser liegenden G e f a h r w i r d v o n der E n t w i c k l u n g 

6 1 Siehe Übersicht und Nachweise etwa bei Ingo v. Münch, Bonner Kommentar , 

A r t . 9 (Zweitbearbeitung, 1966) R n . 101 ff. , insbes. R n . 120 ff. 
6 2 Siehe z . B . Rolf Dietz, D i e Koalitionsfreiheit , i n : Bet termann-Nipperdey-

Scheuner, D i e Grundrechte, B a n d III 1. H a l b b a n d , 2. A u f l . , 1972, S. 417 ff. (426 ff.). 
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gewerkschaftl icher Macht nicht — auch nicht v o r dem H i n t e r g r u n d der 
internat ionalen personellen Öffnung der Gewerkschaf ten — adäquat 
kompensiert . 

2. Auswege? 

W o r i n nun liegen Möglichkeiten, einem K o n f l i k t zwischen der aufge
zeigten E n t w i c k l u n g u n d der Verfassung vorzubeugen? „Es wäre ver 
messen, einfache F o r m e l n für die Auflösung des D i l e m m a s anzubieten. 
So b i l l i g s ind die H i l f e n nicht z u r H a n d . " 0 3 A b e r es wäre falsch, darauf 
z u w a r t e n , daß Z o n e n eindeutiger Ver fassungswidr igke i t erreicht w e r 
den. N i e m a n d k a n n gewährleisten, daß dann die Verfassung noch i m 
stande ist, sich durchzusetzen. U n d für die Betei l igten ist es leichter, aus 
der Freihei t gemeinsamer Ges ta l tung des demokratischen Rechtsstaates 
heraus z u kooperieren, als in der Zwangslage , sich Ver fassungswidr igke i t 
v o r z u w e r f e n oder einzugestehen. 

E ine Möglichkeit besteht in der Diversifikation der Repräsentation 
der Interessen. Z u denken ist v o r a l lem an den A u f b a u einer Para l le le 
zwischen der gesellschaftlichen Repräsentation der Arbe i tnehmer in ter 
essen u n d einer öffentlich-rechtlichen Repräsentation durch A r b e i t n e h m e r 
k a m m e r n 6 4 . A u f diese Weise könnte einerseits das Arbeitnehmerinteresse 
— der Organis ier ten u n d der Nichtorganis ier ten , u n d der Organis ier ten 
ohne Rücksicht auf deren organisationsinterne B i n d u n g e n — a r t i k u l i e r t 
werden , während es darüber hinaus niemandem benommen wäre, sich 
der V o r t e i l e f r e i w i l l i g e r K o a l i t i o n z u vergewissern. D i e gesellschafts
interne, freie K o a l i t i o n würde v o n dem A n s i n n e n „staatsmännischer" 
P o l i t i k und staatsanaloger rechtsstaatlich-demokratischer O r g a n i s a t i o n 
freigestellt , während die öffentlich-rechtliche O r g a n i s a t i o n ganz nach 
den M u s t e r n öffentlich-rechtlicher, rechtsstaatlich-demokratischer Selbst
v e r w a l t u n g aufgebaut u n d v o l l z o g e n werden könnte. D e n freien K o a l i 
t ionen wäre es zudem unbenommen, in diesem R a h m e n als „Wahlpar 
teien" aufzutreten . D i e Gewerkschaf ten dürften sich zutrauen , dabei 
eine bedeutende R o l l e z u spielen. D i e „Gegenseite" gibt übrigens ver
gleichbare M u s t e r bereits ab. D i e Unternehmerseite ist als „Sozialpart-

6 3 So schon 1961 zu dem Problem: Werner Weher, a .a .O. , [ A n m . 13], S. 239 ff. 

(260). 
6 4 Siehe zu diesen noch einmal Zacher, a.a.O., [ A n m . 25] ; siehe neuerdings auch 

Jürgen Peters, Arbeitnehmerkammern in der Bundesrepublik Deutschland, Geschichte 

und Staat, Band 177/178, 1973 (mit eingehendem Verzeichnis des Schrifttums; a.a.O., 

S. 239 ff.). 
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ner" i n den Arbeitgeberverbänden, i m übrigen gesellschaftsintern in den 
Unternehmerorganisa t ionen , öffentlich-rechtlich dagegen in den I n d u 
strie- u n d H a n d e l s k a m m e r n u n d — hier fre i l ich nicht ganz „gegnerfrei" 
— in den H a n d w e r k s k a m m e r n , den K a m m e r n der freien Berufe, den 
L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r n usw. organis ie r t 6 5 . D i e „Entf lechtung" der A r 
beitnehmer-Repräsentat ion würde so auch das Gegenüber der „Sozial
p a r t n e r " deutlicher machen. 

W o es nicht u m Se lbs tverwal tung i m Rechtssinne (also durch juristische 
Personen des öffentlichen Rechts), sondern u m Partizipation an den 
staatlichen E n t s c h e i d u n g e n 6 6 m i t d i rekter W i r k u n g gerade für N i c h t 
organisierte geht, wäre ebenso d a r a n z u denken, die Repräsentanten der 
A r b e i t n e h m e r durch „Urwahlen" aus den K r e i s e n der z u Repräsentie
renden hervorgehen z u lassen. In diesem Sinne scheint e t w a die — v o m 
Bundesverfassungsgericht 6 7 f re i l i ch gebil l igte — Lösung des § 19 des 
Heimarbeitsgesetzes falsch, wonach die nichtorganisierten Betroffenen 
i n den Heimarbeitsausschüssen durch die O r g a n i s a t i o n e n der Organis ier 
ten vertreten werden . D i e Feststellungen, die das Bundesverfassungsge
richt z u dieser Regelung getrof fen hat, s ind romantisch, aber unlogisch 6 8 . 
D i e „staatliche A n e r k e n n u n g , die i m A r t . 9 A b s . 3 G G w u r z e l t " , setzt 
eben voraus, daß sich Vere in igungen gebildet haben. W o der Staat solche 
Vere in igungen nicht v o r f i n d e t u n d auf deren Regelungstüchtigkeit nicht 
vertrauen k a n n , hat er die V e r a n t w o r t u n g selbst z u übernehmen 6 9 . U n d 

8 5 Siehe dazu noch einmal Zacher, a .a .O. , [ A n m . 25], S. 38 ff . 
6 6 Klassisch: Selbstverwaltung im politischen Sinn. 
6 7 B V e r f G 34, 308. 
6 8 A . a . O . , Seite 319: „So unbestreitbar ist, d a ß hier der Inhalt von Beschäft igungs

v e r t r ä g e n nicht von Tarifparteien festgelegt w i r d , so einleuchtend ist es, d a ß sich im 

H e i m a r b e i t s a u s s c h u ß die noch nicht organisierten K r ä f t e der Auftraggeberseite und 

der Beschäft igtensei te — also gleichsam unorganisierte Tarifparteien' — gegenüber

stehen, die Festsetzungen das Ergebnis des Ringens und der Auseinandersetzungen 

dieser beiden G r u p p e n sind und der Beschluß des Heimarbeitsausschusses seiner Funk

tion nach der Vereinbarung eines Tarifvertrages zwischen Tarifpartnern entspricht. 

Dies alles rechtfertigt es, die vom H e i m a r b e i t s a u s s c h u ß getroffenen bindenden Fest

setzungen für Entgelte und sonstige Vertragsbedingungen jedenfalls als Rechtsregeln 

der gleichen A r t wie die Normativbestimmungen eines Tarifvertrages anzusehen. Sie 

gewinnen wie diese ihre Q u a l i t ä t als Rechtsregeln aus der staatlichen Anerkennung, 

die im A r t . 9 Abs. 3 G G wurzelt. Auch hinsichtlich der Gestaltung der Rechtsbe

ziehungen, innerhalb derer Heimarbeiter und Hausgewerbetreibende tätig werden, 

gilt die Z u r ü c k n a h m e der staatlichen R e g e l u n g s z u s t ä n d i g k e i t zugunsten der Gestal

tungsfreiheit der unmittelbar Beteiligten hinsichtlich des Inhalts ihrer Arbeitsbedin

gungen." 

6 9 So im P r i n z i p das Bundesarbeitsgericht, a .a .O. , [ A n m . 24]. 
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w o er diese V e r a n t w o r t u n g unter möglichster Rücksichtnahme auf die 
ja — w i e vorausgesetzt! — nichtorganisierten Interessierten w a h r n e h 
men w i l l , hat er dies in rechtsstaatlich-demokratischen V e r f a h r e n z u tun. 
W a s e twa stünde i m exemplarischen Z u s a m m e n h a n g entgegen, die Stel 
lungnahme der betroffenen H e i m a r b e i t e r unmi t te lbar durch A b s t i m m u n 
g e n 7 0 oder öffentlich-rechtlich organisierte W a h l e n v o n Repräsentanten 
e inzuholen? Bestünde übrigens eine al lgemeine, auf al lgemeinen W a h l e n 
beruhende Repräsentat ion der Arbeitnehmerinteressen, so könnte diese 
noch eher die Lücke der Repräsentat ion der nicht gesellschaftlich O r g a 
nisierten auch i m spezielleren R a h m e n schließen. 

Diese D o p p e l u n g der Arbei tnehmer-Repräsentat ion würde aus einer 
Re ihe v o n Verlegenheiten des gegenwärtigen Zustandes helfen. D a ist 
zunächst das A n s i n n e n , daß die Gewerkschaf ten ihre gegenwärtige Stel 
l u n g umfassender Repräsentat ion der A r b e i t n e h m e r u n d vielfältiger 
V e r b i n d u n g m i t dem Staat nur d a n n beibehalten können, w e n n sie ge
wissen elementaren rechtsstaatlichen und demokratischen S t r u k t u r n o r 
men u n t e r w o r f e n w e r d e n 7 1 , wobe i gerne das Modell des Parteienge
setzes anvis iert w i r d . Das ginge auf Kos ten der Eigenständigkeit der 
Gewerkschaf ten . E i n e andere Verlegenheit beruht auf der Spannung 
zwischen dem Organisationsgrad der A r b e i t n e h m e r in den Gewerkschaf 
ten u n d den nichtorganisierten A r b e i t n e h m e r n . Diese Frage w i r d durch 
das B i l d der „Einheitsgewerkschaften" noch verschärft . D e r N i c h t o r g a 
nisierte hat nämlich i m P r i n z i p nur die A l t e r n a t i v e , diesen „Einheits
gewerkschaften" beizutreten oder sich nicht z u organisieren. U n d je mehr 
der Staat durch die öffentliche A n e r k e n n u n g dieser „Einheitsgewerk
schaften" deren Q u a s i m o n o p o l stärkt , desto weniger Aussicht besteht 
auf K o n k u r r e n z , desto weniger sieht der A r b e i t n e h m e r also eine andere 
A l t e r n a t i v e . Desto bedenklicher aber w i r d umgekehrt das V e r f a h r e n 
des Staates, sich für die Repräsentat ion der Arbeitnehmerinteressen auf 
die Organisa t ionen v o n etwa einem D r i t t e l der A r b e i t n e h m e r z u ver
lassen. D a s Nebeneinander w i r k l i c h freier Organisa t ionen ( im Sinne des 
A r t . 9 A b s . 3 G G ) u n d öffentlich-rechtlicher Inst i tut ionen, die a l len A r 
bei tnehmern unter den G a r a n t i e n rechtsstaatlich-demokratischer Selbst
v e r w a l t u n g zugängig s ind, entspricht dagegen den N o t w e n d i g k e i t e n 
ebenso der D e m o k r a t i e des al lgemeinen u n d gleichen Wahlrechts wie des 
freiheit l ichen Rechtsstaates mi t seiner Vere inigungsfre ihei t . 

7 0 D i e ja z. B. erst notwendig sein k ö n n t e , wenn ein bekanntgemachtes Projekt 

entsprechende A n t r ä g e auslöst . 
7 1 Siehe dazu etwa Föhr, a .a .O., [ A n m . 37], insbesondere S. 76—152. 
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In diesem Z u s a m m e n h a n g ist noch e i n m a l an die Forderungen z u 
er innern, die herkömmlich an den Koalitionsbegriff gestellt w e r d e n : D i e 
F o r d e r u n g der freien B i l d u n g — w i e sie typisch durch das Pr ivatrecht 
gewährleistet w i r d 7 2 — , die F r e i w i l l i g k e i t u n d die Unabhängigkei t so
w o h l v o m anderen „Sozia lpar tner" als auch v o n anderen sozialen Mäch
ten als auch v o m S t a a t 7 3 . Diese Er fordernisse s ind für den gesellschaft
lichen C h a r a k t e r der K o a l i t i o n s f r e i h e i t u n d der T a r i f a u t o n o m i e bis h i n 
z u r Freihei t des A r b e i t s k a m p f e s so wesentlich, daß auf sie nicht ver
zichtet werden k a n n . D i e Uberführung der Gewerkschaf ten in öffent
lich-rechtliche S t r u k t u r e n könnte aber ihre Fähigkeit , A r t . 9 A b s . 3 G G 
z u erfüllen, ebenso beeinträchtigen wie jetzt schon die Verknüpfung der 
Gewerkschaf ten mi t dem Staat z u r Frage drängt , ob u n d bis w a n n sie 
noch „Koal i t ionen" s i n d . D i e K o r r e k t u r dieser S p a n n u n g sollte nicht die 
R i c h t u n g einer „Ver-öffentl ich-Rechtl ichung" der Gewerkschaf ten neh
men. D e r W e g k a n n nur der der „Entflechtung" u n d der Re integrat ion 
ihres freien gesellschaftlichen C h a r a k t e r s s e i n 7 4 . 

E i n anderer Bereich, in dem bedenkliche V e r f l e c h t u n g z u besorgen 
oder schon gegeben ist, ist der der Mitbestimmung u n d in der Vermögens
bildung. W a r bisher in R i c h t u n g auf die al lgemeinere Repräsentat ion der 
Arbeitnehmerinteressen der vorzuschlagende W e g der D i v e r s i f i k a t i o n 
der der D o p p e l u n g der Repräsentat ion in die freiheitlich-gesellschaftliche 
K o a l i t i o n s f r e i h e i t u n d in eine allgemeine u n d gleiche öffentlich-recht-

7 2 Eine andere Frage ist die, ob die T a r i f f ä h i g k e i t auch Nicht -Koal i t ionen g e w ä h r t 

werden kann. Siehe dazu B V e r f G 20, 312. 
7 3 S. oben zu A n m . 61 und 62. 
7 4 In diesem Zusammenhang sei auf eine nicht uninteressante E i g e n t ü m l i c h k e i t des 

bayerischen Verfassungsrechts hingewiesen (siehe zum Folgenden Hans F. Zacher, i n : 

Nawiasky-Leusser-Schweiger-Zacher, Die Verfassung des Freistaates Bayern, 1971, 

A r t . 179; ferner Zacher, A r b e i t s k a m m e r n . . . , a .a .O. , [ A n m . 25], S. 51 ff.). A l s die 

E n t w ü r f e zur bayerischen Verfassung vorsahen, d a ß V e r b ä n d e in die zweite K a m m e r , 

den Bayerischen Senat, delegieren und a u ß e r d e m bei Aufgaben der Wirtschaftsver

waltung mitwirken sollten, besorgten die B e s a t z u n g s m ä c h t e den A u f b a u einer koopera-

tivistischen Staatsorganisation. Sie verlangten deshalb die E i n f ü g u n g einer Vorschrift 

(Art . 179 der bayerischen Verfassung), wonach die in der Verfassung im skizzierten 

Sinne „bezeichneten sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen K ö r p e r s c h a f t e n , Selbst

verwaltungsorgane der Wirtschaft und Organisationen der Erzeuger, Verteiler und 

Verbraucher . . . keine öffent l ichen B e h ö r d e n " sein und „keine staatlichen Machtbe

fugnisse a u s ü b e n " d ü r f e n . Ferner: „ Z w a n g s m i t g l i e d s c h a f t bei ihnen ist ausgeschlossen." 

N u n ist die Entwicklung der Verfassungswirklichkeit an diesen Vorkehrungen in mehr

facher Hinsicht vorbeigegangen. Bemerkenswert aber bleibt, d a ß hier die Inkompatibi

l i tät zwischen privatrechtlichen V e r b ä n d e n und öffent l ich-recht l ichen Aufgaben als 

verfassungsnormatives Problem gesehen wurde. 
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liehe Repräsentat ionsstruktur, so ist für die Te i lhabe der A r b e i t n e h m e r 
seite an K a p i t a l u n d unternehmerischen Le is tungsfunkt ionen der a d 
äquate W e g der D i v e r s i f i k a t i o n der, d a ß diese den A r b e i t n e h m e r n der 
jeweil igen betrieblichen oder unternehmerischen E i n h e i t vorbehalten 
w i r d . A n a l o g ist die K o n s t i t u i e r u n g v o n Vermögensfonds denen z u z u 
weisen, die die A n t e i l e hal ten. A u c h hier w i r d es n iemand den G e w e r k 
schaften versagen u n d versagen können, daß sie sich an den einschlä
gigen Legit imationsprozessen in den Betr ieben, U n t e r n e h m e n u n d even
tuellen Vermögensfonds als „Wahlpar te ien" beteil igen. Entscheidend ist 
aber, daß diese Legit imationsprozesse ausschließlich bei der konkre t be
trof fenen Arbei tnehmerschaft l iegen. 

Wären so die Gewerkschaf ten v o n d e m Z u v i e l an öffentlichen F u n k 
tionen u n d von ihrer I d e n t i f i k a t i o n m i t allen A r b e i t n e h m e r n sowie den 
A r b e i t n e h m e r n aller mi tbest immten Betriebe z u befreien, so müßte in der 
anderen R ichtung ihre freie inner gesellschaftliche Koalitionsnatur wieder 
stärker als bisher entfaltet werden . E i n e zentrale F o r d e r u n g müßte e twa 
sein, den Gewerkschaf ten ein M a x i m u m an Interessenwahrung gerade 
zugunsten ihrer M i t g l i e d e r bei der Tar i fver t ragsges ta l tung z u eröffnen. 
Das V e r b o t der D i f f e r e n z i e r u n g s k l a u s e l n 7 5 ist insofern ein I r r w e g . V o n 
der al lgemeinen O r d n u n g s f u n k t i o n der Tar i fver t räge z u r W a h r n e h m u n g 
der Arbeitnehmerinteressen durch die Gewerkschaf ten i m staatlichen und 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Bereich bis h i n z u der Überantwortung 
wirtschaft l icher Macht an die Gewerkschaf ten als Treuhändern der A r 
beitnehmerschaft führt eine k lare L i n i e . H i e r w i e dort werden die G e 
werkschaften nicht mehr so sehr als mitgl iedsbezogene Körperschaft und 
freie V e r e i n i g u n g v o n gleichartig Interessierten angesehen, sondern als 
eine autonome, fast anstaltl iche, Repräsentat ion der Arbe i tnehmer in ter 
essen s o w o h l pr iv i leg ier t als auch in P f l i c h t genommen. In W a h r h e i t 
sollte das „Privi leg" der Gewerkschaf ten die freie A u s f o r m u l i e r u n g der 
Interessen ihrer M i t g l i e d e r sein. 

A n a l o g d a z u dürfte der D r u c k der staatlichen Einkommenspolitik auf 
die Tarifpolitik der Gewerkschaf ten u n d ihrer „Sozia lpartner" keines
fa l ls über das in den §§ 2, 3 des Stabi l i tä ts - u n d Wachstumsgesetzes er
reichte M a ß hinaus wachsen. Schon die jetzige V e r m e n g u n g der K o m p e 
tenzen v o n Staat u n d Gesellschaft ist nicht u n b e d e n k l i c h 7 6 . D i e Frage 

7 5 B A G 20, 175. 
7 f t Siehe dazu Abschnitt I V 6 des Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats beim 

Bundesministerium für Wirtschaft über „ G r u n d l a g e n der S t a b i l i t ä t s p o l i t i k " v o m 

9./10. M ä r z 1973: „In besonderem M a ß e unklar ist das V e r h ä l t n i s des wirtschafts-
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ist f re i l i ch , i n w i e w e i t einer freieren gewerkschaft l ichen L o h n p o l i t i k ent
weder das staatliche E int re ten i n die L o h n p o l i t i k oder die L o c k e r u n g der 
staatlichen V e r a n t w o r t u n g für Vollbeschäftigung u n d W a c h s t u m gegen
überstehen s o l l . 

Integrat ion der ursprünglichen K o a l i t i o n s f u n k t i o n der G e w e r k s c h a f 
ten heißt auch Integration der Parität11. H e u t e liegt der Schluß nahe, 
den Gewerkschaf ten dank ihrer umfassenden öffentl ichen s o z i a l p o l i t i 
schen u n d demokratischen A n e r k e n n u n g auch i n der L o h n b i l d u n g einen 
q u a l i t a t i v e n V o r r a n g zuzuerkennen . Führt dieser d a z u , die Par i tä t z u 
beeinträchtigen, so ist frei l ich die Frage z u stellen, w o d a n n die G a r a n 
tien dafür l iegen, daß die so intendierte gewerkschaft l iche Übermacht 
den richtigen L o h n nicht nur i m B l i c k auf die A r b e i t n e h m e r u n d ihre 
Beschäftigung, sondern auch i m Bl ick auf ihre P a r t n e r u n d i m B l i c k auf 
das A l l g e m e i n w o h l f i n d e n . G e h t Ver t ragsfre ihe i t d a v o n aus, daß die 
p r i n z i p i e l l e Gle ichhei t der Ver t ragspar tner die V e r m u t u n g einer den 
Interessen der Betei l igten nächstliegenden u n d dem G e m e i n w o h l d e n 
noch verträglichen Lösung rechtfertigt, so ist die p r i n z i p i e l l e A n e r k e n 
nung v o n Übermacht an die Voraussetzung geknüpft , daß die über
mächtige Ver t ragspar te i kompetent ist, alle betroffenen Interessen v o n 
sich aus z u m Ausgle ich z u br ingen. A n d e r n f a l l s bedarf sie einer K o n t r o l l e 
v o n höherer H a n d . D i e A u f h e b u n g der Par i tä t — oder was näher l iegt : 
ihre systematische einseitige Interpretat ion — würde also die E n t w i c k 
l u n g wieder i n die R i c h t u n g treiben, die sich als gefährlich erwiesen hat, 

politischen Auftrages der Bundesregierung zu A u f t r a g und H a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n 

von V e r b ä n d e n und anderen Entscheidungseinheiten der Wirtschaft. D e r A u f t r a g der 

Regierung, die wirtschaftliche Entwicklung zu programmieren (§ 2 Abs. 1 N r . 2 und 

3 S t W G ) und durch gleichzeitiges, aufeinander abgestimmtes Verhalten* zu sichern 

(§ 3 Abs. 1 S t W G ) , reicht weit über ihre Möglichkei ten hinaus, das Verhalten der 

Beteiligten durch entsprechende Regelungen zu gewährle is ten und so selbst zu verant

worten. Auch die an der k o n z e r t i e r t e n Aktion* beteiligten Organisationen v e r f ü g e n 

nicht über entsprechende Befugnisse. Sie unterscheiden sich auch ferner sehr nach ihren 

W i r k u n g s m ö g l i c h k e i t e n . 

D i e Regierung sollte nur programmieren, was sie ordnen, durchsetzen und verant

wortlich beeinflussen kann. Auch sollte sie ,ein gleichzeitiges abgestimmtes Verhalten* 

von W i r t s c h a f t s v e r b ä n d e n nur in dem Rahmen anzustreben haben, in dem ihre Partner 

zur verbindlichen Regelung entsprechenden Verhaltens intern und extern b e f ä h i g t 

sind. Das schließt weitergehende, auch wechselseitige Informationen über Daten, W e r 

tungen und Vorhaben nicht aus. Diesen G r u n d s ä t z e n w ä r e n Regelung und Praxis der 

Jahreswirtschaftsberichte (unter Einschluß der Orientierungsdaten) ( § § 2 und 3 S t W G ) , 

aber auch der Konzertierten A k t i o n (§ 3 S t W G ) anzupassen.'* 
7 7 Siehe dazu noch einmal A n m e r k u n g 32. 
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nämlich die R i c h t u n g der Repräsentation al ler A r b e i t n e h m e r durch die 
Gewerkschaften k r a f t ihres umfassenden demokratischen und s o z i a l p o l i 
tischen M a n d a t s und der schließlichen A l t e r n a t i v e zwischen der Souverä
nität der Gewerkschaften oder der öffentlichen K o n t r o l l e ihrer F u n k 
tionen u n d der demokratisch-rechtsstaatlichen „Homogenisierung" ihrer 
Inst i tut ionen. 

I m polit ischen Bereich ist der Staat die Gegenmacht der Gewerkschaf 
ten. W e r ist der Staat? P a r l a m e n t , Regierung, Bürokrat ie . N u n w i r d es 
in einer freiheitl ichen D e m o k r a t i e weder möglich noch auch nur s i n n v o l l 
sein, das E i n d r i n g e n der Gewerkschaf ten in P a r l a m e n t u n d Regierung 
z u v e r h i n d e r n . U m so wichtiger aber ist es, die Neutra l i tä t des büro
kratischen Apparates1* z u erhalten. Das ist keine geringe A u f g a b e ; 
denn sozia l betrachtet sind die Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
A r b e i t n e h m e r . U n d ihre sozialpoli t ische Repräsentat ion — auch i m Sinne 
des A r t . 9 A b s . 3 G G — muß gewährleistet sein. Das P r o b l e m der Inte
grat ion des öffentlichen Dienstes gegenüber den Gewerkschaf ten ist inso
fern a l lenfa l ls eine Frage des Maßes . D i e V e r w i r k l i c h u n g der G r u n d 
sätze des Berufsbeamtentums i m Sinne des A r t . 33 A b s . 4 u n d 5 G G 
könnte hier schon das N o t w e n d i g e leisten. Z u denken ist v o r a l lem dar 
an, den öffentlichen Dienst wei te rh in v o n Arbeitskämpfen u n d T a r i f 
verträgen fre izuhal ten u n d die notwendigen Gehal t sentwick lungen durch 
angemessene Inst i tut ionen anderwei t z u gewährle is ten 7 9 . Überzeugende 
E n t w i c k l u n g e n in dieser R i c h t u n g würden fre i l ich voraussetzen, daß die 
Personenkreise, die auf diese Weise durch einen öffentlich-rechtlichen 
Status stärker an den Staat und an ihre öffentlichen F u n k t i o n e n gebun
den würden, v o n denen, die in einem allgemeineren Arbeitnehmerstatus 
auch v o n den typischen Möglichkeiten gewerkschaftl icher Repräsentation 
mehr oder minder uneingeschränkt Gebrauch machen könnten, sachge
recht unterschieden würden 8 0 . 

7 8 Siehe dazu z. B. Klaus Schiaich, N e u t r a l i t ä t als verfassungsrechtliches Pr inzip , 

1972, S. 44 ff. 
7 9 Diese Forderung w ä r e auch in dem Sinne der Reduktion der unguten D o p p e l 

rolle des Staates als Tarifpartner der Gewerkschaften und als s o u v e r ä n e r T r ä g e r des 

Gemeinwohls zu erheben. 
8 0 Einen Überblick über die Probleme geben etwa die Verhandlungen des Deutschen 

Juristentages über das T h e m a : „ E m p f i e h l t es sich, das Beamtenrecht unter B e r ü c k 

sichtigung der Wandlungen von Staat und Gesellschaft neu zu ordnen?" i n : V e r h . 

d. 48. D J T B d . I Gutachten, 1970, T e i l D , und B d . II Sitzungsberichte, 1970, T e i l O . 
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IV. Schlußbemerkung 

D i e D i s k u s s i o n über diese P r o b l e m e steht schnell unter dem Zeichen 
v o n V o r u r t e i l e n und i m T r e n d v o n Emot ionen . Deshalb sei hier z u m 
Schluß angemerkt , daß alle diese Überlegungen nicht etwa „gegen" die 
Gewerkschaf ten angestellt w o r d e n s ind . D a ß hier gerade ihre M a c h t zur 
Diskuss ion gestellt w i r d , könnte das vielleicht nahelegen. In nichts aber 
sollten N o t w e n d i g k e i t , Verdienst , Recht und Loyali tät der Gewerkschaf 
ten i n Frage gestellt werden. D e r Verfasser weiß sich v ie lmehr m i t de
nen, die derzeit die deutschen Gewerkschaften ausmachen 8 1 , e inig , daß 
die freiheit l ich-demokratische G r u n d o r d n u n g die G r u n d l a g e für die F r e i 
heit a l ler , auch die der Gewerkschaften und der Arbe i tnehmer , u n d für 
den W o h l s t a n d al ler , auch für den der Arbei tnehmer , darstellt . U n d für 
diese freiheit l ich-demokratische G r u n d o r d n u n g und nicht für oder gegen 
etwas sonst s ind diese Überlegungen angestellt. 

8 1 Siehe noch einmal Vetter, a .a .O., [ A n m . 8] ; s.a. die mehrfache Verpflichtung 

des D G B auf „die Sicherung des sozialen und demokratischen Rechtsstaates und seiner 

freiheitlich-demokratischen G r u n d o r d n u n g " durch seine Satzung. 


