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Qualifikationsanforderungen und 
Berufsbildung im Postfordismus 

In den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen urn die (krisenhaften) Tenden
zen moderner kapitalistischer Okonomien besteht ein erstaunlicher, die politi
schen und ideologischen Lager ubergreifender Konsens. Dieser sieht in der 
Verbesserung des Ausbildungsniveaus der Bevolkerung die adaquate Antwort 
auf den gewachsenen Wettbewerbsdruck im globalisierten Kapitalismus (Tessa
ring 1999, Crouch u.a. 1999). 1m krisenhaften Ubergang zum Postfordismus 
werden uberkommene Muster von Beruflichkeit und ~alifizierung, die im 
Fordismus die Artikulation der Arbeitskrafte mit dem dominanten Produkti
onsparadigma sicherstellen sollte, sukzessive aufgelost oder einem erheblichen 
Veranderungsdruck ausgesetzt. Damit sind die qualitative Verfasstheit und das 
Potential der Arbeitskrafte zu einem Feld sozialer Kampfe geworden, in dem 
durch eine weitreichende Anpassung der Ausbildungssysteme die Wettbewerbs
fahigkeit nationaler Wirtschaftsstandorte erhalten oder wiederhergestellt wer
den solI. 
In den Auseinandersetzungen urn die Qualifikationsstruktur und Ausbildung 
der Beschaftigten wird die Ware Arbeitskraft einem "padagogischen Verhaltnis" 
unterworfen, in welchem das Kapital wie auch staatliche Institutionen oder 
korporative Interessensorganisationen versuchen, eine "gemeinsame Weltan
schauung" und einen bestimmten "Kollektivwillen" im Produktionsprozess 
durchzusetzen (Gramsci 1991ff). Die soziale Re-Konstruktion der Arbeitskraft 
stellt daher m.E. eine zentrale Dimension postfordistischer Hegemonie dar, da 
sie die Eingliederung der Beschaftigten in die Produktionsverhaltnisse herstel
len und die Verwertbarkeit der Arbeit sichern solI. 
Diese Entwicklungen verweisen auf eine grundlegende Neuzusammensetzung 
und Re-Konstruktion der menschlichen "Naturkrafte" der Arbeit (Marx) hin, 
die m.E. uber das "Kontrollproblem" hinausgeht, das in den 1970er ] ahren die 
Debatten zum kapitalistischen Arbeitsprozess (Knights/Willmott 1990) be
schaftigte. Diese waren auf die Frage fokussiert, wie das Kapital die Lohnab
hangigen dazu bringt, das Potential ihrer Arbeitskraft im Produktionsprozess 
durch Arbeit zu realisieren (Brandt 1990, Burawoy 1985). Bezogen auf die 
lang&istige ~alifikationsentwicklung wurde eine Absenkung der Durch
schnittsqualifikation - also Dequalifizierung - der Lohnabhangigen bzw. Pola-
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risierung der Qualifikationsstruktur erwartet. Dieser These lag die auf das tay
loristisch-fordistische Entwicklungsmodell bezogene Beobachtung zugrunde, 
dass die Verfugungsgewalt des Kapitals in den Produktionsprozessen durch ei
ne weitgehende Zerstiickelung und inhaltliche Reduktion der einzelne Arbeits
verrichtungen bzw. durch eine fortschreitende Unterordnung der Arbeit unter 
die technischen Determinanten des Produktionsprozesses gesichert wurden. 
Dies war mit einer strikten Teilung der Arbeitsprozesse in Planung und Aus
fuhrung verbunden, die im rational-blirokratischen Aufbau vertikal organisier
ter Unternehmen institutionelle Materialitat erhielt. Dadurch sollte das (pro
duktionsrelevante) Wissen technisch strukturiert und rationalen Regeln unter
worfen und die Berechenbarkeit und Planbarkeit der Produktionsablaufe ga
rantiert werden. Die sogenannten "tacit skills"! der Arbeitskrafte, die sich einer 
Kodifizierung verweigerten, galt en als potenzielle Bedrohung des Produktions
prozesses und wurden weitgehend eingeschrankt, auch wenn Untersuchungen 
zeigten, dass sie fur die Aufrechterhaltung des Produktionsprozess unabding
bar sind. 
Die Ausbildung der Beschaftigten wurde ais schulische und betriebliche Zu
rich tung des Arbeitsvermogens aufgefasst, in denen die Reproduktion der Ar
beitskratle sichergestellt und ihre die Produktionsprozesse moglicherweise be
drohenden Subjektqualitaten weitgehend eingehegt und kontrolliert werden 
sollten (Baethge/Baethge-Kinsky 1995). 
In der Dequalifizierungsthese wurde die tayloristisch-fordistische Form der 
Organisation der kapitalistischen Arbeitsprozesse jedoch raumlich und zeitlich 
verallgemeinert und nicht ais historisch konkrete Auspragung das kapitalisti
schen Arbeitsprozesses erkannt. Vor dem Hintergrund der dequalifizierungs
theoretischen Annahmen war es jedoch in zunehmendem Mage schwierig, auf 
die sich spatestens seit den 1970er Jahren abzeichnenden Veranderungen der 
Arbeit und den sich abzeichnenden neuen Qualifikationsanforderungen, die 
vereinfacht unter den Schlagworten "Rlicknahme der Arbeitsteilung" und "Re
professionalisierung der Facharbeit" zusammengefasst" werden konnen, ada
quat zu reagieren (Brandt 1990). 
Werden die Konstruktion und Erhaltung def Qualifikationen und Kompeten
zen der Lohnabhangigen ais Feld und Ergebnis sozialer Auseinandersetzungen 

Das Konzept der "Tacit Skills" geht davon aus, dass die im Arbeitsprozess individuell und 
kollektiv mobilisierten Kompetenzen der Arbeitskrafte immer iiber kodifizierte Qualifikati
onsbausteine hinausgehen miissen. Dabei handelt es sich urn Fahigkeiten, die der Unter
nehmensfiihrung bislang vorenthalten werden konnten, die sich grundsatzlich einer Kodifi
kation entziehen oder die in der notwendigerweise kreativen Auseinandersetzung der Ar
beitskrafte mit sich permanent verandernden Produktionsbedingungen neu entstehen. Auf 
der einen Seite waren ohne diese Fahigkeiten die Produktionsprozesse nicht aufrechtzuerhal
ten, auf der anderen Seite stellen sie eine wichtige Machtbasis der Arbeitskrafte in den Aus
einandersetzungen mit dem Kapilal dar, da sie zugleich auf grundlegende Beschrankungen 
des Kontroll- und Wissensanspruchs des Unternehmens verweisen. 
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so kann die Qyalifikationsstruktur und die berufliche 
der Lohnabhanglgen mcht mehr einfach aus den technologischen und 
tiven Entwicklungen der Produktivkrafte oder den okonomischen Bewegungen 
des Kapitals abgeleitet werden. Sie sind vielmehr als kontingentes Resultat so
zialer Kampfe um die Zusammensetzung unterschiedlicher Muster von Quali
fikationen und Fahigkeiten (Berufe) zu verstehen. Diese Prozesse bleiben nicht 
nur auf die Unternehmensebene beschrankt, sondern verweisen auf gesellschaftli
che wie politische Dimensionen der Reproduktion der Ware Arbeitskraft. Die 
soziale Konstruktion der Arbeitskraft ist Resultat Ent

und der Durchsetzungskraft der organisierten Interessen von 
Lohnarbeit und Kapital (Berger u.a. 2001, Baethge/Baethge-Kinsky) und wirkt 
auf die gesellschaft1ichen Klassenstrukturen zuruck. 
1m ersten T eil dieses Beitrags werde ich einen kurzen Uberblick ilber die Qua
lifikationsstruktur und Berufsbildung im Fordismus (1.) geben, urn anschlie
Rend wesentliche Veranderungen der Anforderungen an die Qualifikationen, 
Fahigkeiten und Kompetenzen der Arbeitskrafte im Ubergang zum Postfor
dismus sichtbar zu machen. Zu diesem Zweck werde ich zuerst auf den wirt
schaftlichen Strukturwandel ( technologischer Wandel, Auflosung vertikal or
ganisierter Unternehmensformen, Wachstum des Dienstleistungssektor) und 
die damit verbundenen Veranderungen der Arbeit (Ende def Arbeitsteilung?) 
eingehen. Diese Veranderungen bedingen eine Krise der Beruflichkeit, die im 
Ubergang zum Postfordismus immer weniger adaquate Erwerbschancen jener 
Arbeitskrafte, die im schulischen Bildungssystem nicht reilssieren konnen, ga
rantieren kann (2.). Diese Entwicklungen fuhren zur Durchsetzung neuer Qua
lifikationsanforderungen und wirtschaftspolitisch relevanter Qualifikations
konzepte, die durch eine Erweiterung der Qualifikationsanforderungen auf ei
ne Neuzusammensetzung und einen vertieften Zugriff auf die Arbeitskraft ab
zielen (3.). In jungeren Debatten zur Entwicklung unterschiedlicher Kapitalis
musmodelle wird die Bedeutung des Ausbildungsstandes der Arbeitskrafte also 
des sogenannten Humankapital als endogener Wirtschaftsfaktor hervorgeho
ben, der komparative Wettbewerbsvorteile verschiedener kapitalistischer Ent
wicklungsmodelle begrilnden 5011. Diesem wirtschaftspolitischen Qualifikati
onsverstandnis liegen eine Reihe von Veranderungen der Qualifikationsanfor
derungen an Arbeitskrafte zugrunde, die auf eine Erweiterung, Dynamisierung 
und Subjektivierung des Qualifikationsbegriffs hinweisen. AbschlieRend werde 
ich einige Uberlegungen zu den des veranderten Qualifikati
onsverstandnisses prasentieren, die auf eine umfassende Unterwerfung der Ar
beitskrafte 1m Produktionsprozess durch Qualifizierung hindeuten. Ob die 
darzustellenden Entwicklungen in der sozialen Konstruktion def Ware Ar
beitskraft in Qualifizlerungs- und Lernprozessen tatsachlich die 

Arbeitssubjekts das zu ei-
W!I.""Ulll'.'I>J'dIU einer veranderten Form des Kapitalismus bel-
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tragen kann oder ob es sich dabei urn PhanOmFnf' einer anhaltenden Periode 
des Ubergangs handelt, muss offen bleiben. Ja es stellt sich die Frage, ob kriti
sche Analysen der Entwicklung des Kapitalismus nicht von Konzepten stabiler 
Reproduktion und wirtschaftlicher Entwicklung, die sich an einer bestimmten 
historischen Phase des Kapitalismus orientiert, abriicken und vielmehr das 
Problem def Veranderung und konstitutiven Instabilitat der Entwicklungen 
kapitalistischer Okonomien in den Vordergrund riiclcen miissen. 

und im Fordismus 

Die Qualifikationsstrulctur und der Status def beruflichen Bildung im Fordis
mus ergab sich aus der umfassenden Unterordnung def Arbeitskrafte in hie
rarchisch organisierten Unternehmen (Baethge/Baethge-Kinsky 1998). Diese 
zielte vor aHem auf die Einschrankung clef subjektiven Komponente deT Be
schaftigten und auf die rasche Ein- und ETsetzbarkeit der an- und ungelernten 
Arbeitskrafte, die iiber eine weitgehende Zerstiickelung und klare Definition 
der Aufgaben ermoglicht werden sollte. Die Polarisierung der Qualifikations
struktur in der taylorisierten (Massen-)Produktion, in der eine geringe Zahl 
von hochausgebildeten Fachkraften einer hohen Zahl von an- und ungelernten 
Arbeitskraften gegeniiberstand, ermoglichte den Beschaftigten nur ein einge
schranktes Verstandnis der betrieblichen Ablaufe (Brandt 1990). Die Qualifi
kationsprofile wurden relativ homogen gehalten und auf enge Kompetenzbe
reiche beschrankt, was einer relativ starren funktionalen Abgrenzung zwischen 
verschiedenen Beschaftigungsbereichen entsprach (Baethge/Baethge-Kinsky 1998). 
In den technisierten Produktionsprozessen stand die Handhabung von ver
trauten Situationen und Routineprozessen bzw. die Bewaltigung immer wie
derkehrender Probleme im Vordergrund. Die Durchfuhrung von anfallenden 
Arbeitsaufgaben war an hierarchisch vorgegebene Anweisungen, die in organi
satorisch getrennten Planungsstaben def Unternehmen entwickelt wurden, ge
bunden und stand unter permanenter Kontrolle taylorisierter Verfahren def 
Leistungserfassung. 
Das fordistische Arbeits- und Qualifikationssystem, das auf Vollbeschaftigung 
und dem Aufbau sozialer Sicherungssystem beruhte2, konnte fur gering quali
fizierte mannliche Arbeitskrafte das Risiko eines Beschaftigungswechsels nied-

halten und gleichzeitig auch fur die Unternehmen die Kosten bei der Su
che nach neuen Arbeitskraften reduzieren (Estevez u.a. 1999). 
Diese Bedingungen verkniipften sich mit der Entstehung firmeninterner Ar

die die kostengiinstige, betriebsinterne Erzeugung der benotigten 
Qualifikationen sichern soil ten. Innerbetriebliche Beschaftigungssicherheit und 
Aufstiegsmoglichkeiten erhohten die Bereitschaft def Beschaftigten zur Verbes-

2 Dies ist jedoch ohne Bezug auf die Position der Frauen in den patriarchalen Kleinfamilien, 
wie auch der Migrantlnnen als kontingente Arbeitskrafte nicht zu verstehen. 
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serung ihrer Arbeitskraft und zur Loyalitat zum Unternehmen (Lutz 2003, 
Marsden 1986, 1999). Die Entwicklung firmeninterner Arbeitsmarkte korres
pondierte mit dem Ausbau des allgemeinen Bildungssystems, da "ein heraus
gehobener schulischer Abschluss (00') auf diese Weise als Eintrittskarte in in
terne Arbeitsmarkte, die attraktive Beschaftigungs- und Entwicklungsperspekti
yen anbieten konnen (fungiert)" (Lutz 2003: 33). 
In vielen Landern fuhrte die Dualisierung der Arbeitsmarktstrukturen im For
dismus (den firmeninternen Arbeitsmarkte stehen allgemeine Arbeitsmarkte 
fur Jedermannqualifikationen gegenuber) zu einer weitgehenden Erosion der 
tradition ellen Berufsausbildung bei gleichzeitiger Expansion des allgemeinen 
Bildungssektors. Die Unternehmen hatten wenig Interesse an der Forderung 
nicht unternehmensspezifischer ~alifikationen und waren daher auch nicht 
an einer Finanzierung beruflicher Ausbildung interessiert (Tessaring 1999). 
Auch die meisten Staaten enthielten sich weitgehend der Beteiligung an beruf
licher Erstausbildung. In einigen Landern - insbesondere im deutschsprachi
gen Raum - erhielt sich jedoch das traditionelle System def Berufsausbildung, 
was eng mit der korporatistischen Regulation der Klassenwiderspruche ver
knupft ist. In dies em System ist eine abgeschlossene Lehre unverzichtbare 
Voraussetzung fur den Eintritt in interne Arbeitsmarkte (Crouch u.a. 1999). 
Es ist jedoch hervorzuheben, dass die grob skizzierten Dimensionen der for
distischen Berufsbildungssysteme selbst zu einem wesentlichen Feld gesell
schaftlicher Auseinandersetzungen um die Entwicklungsdynamiken der kapita
listischen Okonomien nach dem Zweiten Weltkrieg wurden. Die Frage des 
Ausbildungsstandes der Arbeitskrafte rUckte insbesondere seit den 1960er Jah
ren ins Zentrum politischer und wissenschaftlicher Auseinandersetzungen3 um 
den in der "white heat" der technologischen Entwicldung als notwendig er
achteten Ausbau der Bildungssysteme zu forcieren und gegen die vielfach 
konstatierte "Bildungskatastrophe" vorzugehen (exemplarisch: Hegelheimer 
1974, Evans 1992). In dies em Kontext rUckten bildungsokonomische Oberle
gungen ins Zentrum der fordistischen Regulationsweise. Durch eine systemati
sche Bildungsplanung sollte der aus den technischen und okonomischen 
Entwicklungen abgeleitete Bedarf an ausgebildeten Arbeitskraften gesichert 
werden4• Die Bildungsexpansion im Fordismus verlief jedoch widerspruchlich 

3 In diesem Kontext ist bspw. auf den sogenannten Sputnik-Schock zu verweisen. Dadurch 
wurde in der Blockkonfrontation die ausreichende Ausbildung von Technikern und Wissen
schaftern zu einem zentralen Moment in der Systemauseinandersetzung zwischen der "freien 
Welt" und dem Kommunismus. 

4 Dies fiihrte bspw. in GroRbritannien zu einer Reihe von berufspolitischen Reformen und 
MaRnahmen (Einfiihrung einer Ausbildungsumlage, Schaffung sektoraler Ausbildungsinstitu
tionen etc). Diese Entwicklungen miindeten schlieRlich in die Installierung der korporatisch 
organisierten Man Power Services Commission (MSC) Anfang der 1970e Jahr, durch die die 
traditionell voluntaristisch strukturierte Berufsausbildung systematisiert und verbessert wer
den saUte. 
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und kann nicht auf okonomische und technische Entwicklungen alIein zu
ruckgefuhrt werden. Vielmehr steht der forcierte Ausbau der Bildungssysteme 
im Kontext weitreichender gesellschaftlicher und politischer Veranderungen in 
dieser Periode (Veranderung der Familienstrukturen, Auflosung traditioneller 
Milieus und Bindungen) wie auch der Entstehung sozialer Bewegungen. Die 
bffnung und die Verbesserung des Zugangs zu den Bildungseinrichtungen war 
daher zentrales Element der gesellschaftlichen Reform- und Demokratisie
rungsbestrebungen in den 1960/70er Jahren. 
Im der auch ein massiver Ausbau def dualen 
Berufsausbildung in den 1970er Jahren, was zur Entstehung eines breiten mitt
leren Qualifikationssegments fiihrte und die komparativen Wettbewerbsvorteile 
def diversifizierten ~alitatsproduktion in Deutschland begriindete (Baethge/ 
Baethge-Kinsky 1998, Crouch u.a. 1999). Mit dieser Entwicklung war auch ei
ne, im Vergleich zu anderen Staaten wie etwa Grogbritannien raschere Reduk
tion der Zahl von Schulabgangern, die ohne formal en beruflichen Abschluss 
in das Arbeitsleben eintreten, verkniipft. 

2. Veranderungen von bkonomie und Arbeit 
im Obergang zum Postfordismus 

2.1. Wirtschaftlicher Strukturwandel 

Die wirtschaftlichen und technologischen Veranderungen, die sich etwa seit 
den 1970er J ahren abzeichnen, werden als Ubergang zu einem neuen techno
logischen Paradigma (Dritte industrielle Revolution) bezeichnet, das auf Mik
roelektronik und neuen Informations- und Kommunikationstechnologien be
ruht. Dies ermoglicht die umfassende Mechanisierung von Informationen und 
die daraus resultierenden Moglichkeiten ihrer Speicherung, Verarbeitung, An
wen dung und allgemeinen Verfugbarkeit (T omaney 1994). Die technologi
schen Veranderungen gestatten schnellere Anpassungen in der Produktpalette 
(z.B. Produktion von und in den sOV'lIe ellle 
engere Integration produktiver Funktionen. 
Diese Entwicklungen fuhren zu einer vertikalen Desintegration der hierarchi
schen und in Abteilungen gegliederten fordistischen Unternehmensformen, wo
durch eine Verbesserung der querfunktionalen Kooperation zwischen verschie
denen Aufgabenbereichen der Unternehmen erreicht werden 5011. In den de
zentralisierten Unternehmenseinheiten mit flachen Hierarchien werden Pro
duktionsaktivitaten mit operativen Instandhaltungs- und ~alitatssicherungs
aufgaben sowie mit kaufmannischen Tatigkeiten zu Profit- oder Kompetenz
zentren zusammengefiihrt. Augerdem werden unternehmerische Funktionen 
und Aktivitaten, die nicht mehr dem Kernbereich der Unternehmen zuge
rechnet werden, an Subkontraktoren und Zulieferer oder in andere Lander 
ausgelagert. 
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Diese Veranderungen bewirken zum einen eine Vermarktlichung der Bezie
hungen zwischen den einzelnen Bereichen, wie auch zu ausgelagerten Unter
nehmensteilen und Subkontraktoren (Baethge 2001: 51). Zum anderen entste
hen horizontale Kooperationsformen, die sich jenseits marktvermittelter oder 
hierarchischer Koordinationsformen in netzwerkartigen Strukturen entfalten 
(kritisch dazu: Hermann 2003). 
Ein wei teres wichtiges Element des wirtschaftlichen Strukturwandels ist im 
massiven Wachs tum des Dienstleistungs-Sektors zu verorten, in dem Ende der 
1990er Jahre bereits mehr als zwei Drittel der Beschaftigten in der EU (exem
plarisch Tessaring 1999, Zwick/Schroder 2000) arbeiteten. Ja mehr noch, 

"Dienstleistungen sind nicht nur auf die Kategorien der Wirtschaftszweig-Klassilikation be
schrankt. Eine erheb!iche und standig wachsende Zah! von Arbeitsp!atzen - auch in der verarbei
tenden Industrie - haben inzwischen Dienstleistungscharakter. Sie linden sich unter anderem in 
den Bereichen Management, Organisation, Rechnungswesen, Datenverarbeitung, Forschung und 
Entwick!ung, Transport und Verkehr, Kommunikation, Marketing und Verkaufsforderung" (Tes
saring 1999: 62). 

Zu den am starksten gewachsenen Dienstleistungssektoren gehoren wissensin
tensive Bereiche der Informations-, Kommunikations- und Mediendienstleis
tungen, die eine geringe Personen-, Raum- und Sachgebundenheit aufWeisen. 
Aufgrund des Wachstums dieser Bereiche haben Tatigkeiten und Aktivitaten 
erheblich an Bedeutung gewonnen, die auf das Generieren, Verarbeiten, Analy
sieren und Erzeugen von Informationen und Daten ausgerichtet sind. 

2.2 Entwicklungstendenzen der Arbeit im 
Ubergang zum Postfordismus 

In zahlreichen Untersuchungen wurde spates tens seit Anfang der 1980er Jahre 
(Brandt 1990) eine Ablosung des fordistisch-tayloristischen Paradigmas der Ar
beit festgestellt. Die tayloristische Zerstuckelung der Arbeitsprozesse und die 
damit verbundene T endenz zur Dequalifikation der Lohnabhangigen ist dem
nach in einigen Sektoren zugunsten einer Reprofessionalisierung der Fachar
beit und einer partiellen Rucknahme der Arbeitsteilung an ihr Ende gekom
men ist. Durch die Ubergabe von Managementfunktionen an qualifizierte Ar
beitskrafte und die Einfiihrung von Grnppenarbeit werden individuelle Hand
lungsspielraume erweitert. In den "Neuen Produktionskonzepten" (Schumann 
u.a. 1994) sollen bislang nicht genutzte Produktivitatspotenziale der Beleg
schaften nutzbar gemacht werden. Aufgrund der relativen Offenheit und ge
ringen Planbarkeit der Arbeitssituation in flexiblen Produktionssystemen ge
winnt subjektivierendes Arbeitshandeln und die Mobilisierung der "tacit skills" 
bzw. Produktionsintelligenz an erheblicher Bedeutung. Standen die Fahigkei
ten der Beschaftigten friiher in bestandigem Kampf mit rational-burolaati
schen Strategien des fordistischen Managements urn die Kontrolle uber die 
Produktionsprozesse, so wird nun versucht, (zumindest) Teile der Belegschaf-



ten uber die Forderung und direkte dieser in den Pro
duktionsprozess einzubinden. Diese Tendenzen wurden als mogliche Rehabili-
tierung der menschlichen Arbeit Brandt 1990) gedeutet. 
KritikerInnen haben dagegen eingewandt, dass zentrale Entscheidungsfunktio-
nen weiterhin beim verbleiben und die Kontrollpotentiale der 
neuen sehr wohl genutzt werden. AufSerdem wurden diese Ver-
anderungen vor aHem fur hochtechnologische Bereiche zukunftstrachtiger In
dustrie- und Dienstleistungsbranchen diagnostiziert und sind damit eher auf 
Kernschichten der fokussiert. Es ist daher eher von einer Po

der Arbeitskrafte auf den flexibilisierten Arbeitsmarkten und auf
des innerbetrieblichen Arbeitskrafteeinsatzes in Kern- und 

in der flexiblen Firma 
wurden aufSerdem Tendenzen einer der 

Produktionsarbeit auf Basis partizipativer und selbstorganisatorischer Ablaufe 
2001, Bosch konstatiert. Hier wird die Beteiligung von 

Beschaftigten an betrieblichen Optimierungen mit einer marktgetriebenen De
zentralisierung der Unternehmens- und Betriebsorganisationen kombiniert" 
(Dorre 2001: 87). 

2.3. Krise der Beruflichkeit 

Die angedeuteten Entwicklungen der Arbeit und der okonomische Struktur
wandel bringen iiberkommene Qualifikationsstrukturen und traditionelle 
Muster von Beruflichkeit unter erheblichen Veranderungsdruck. Beruflichkeit 
beschrieb ein langerfristig stabiles Set von Fahigkeiten 
die den Arbeitskraften das in der Arbeitswelt ermoglichten und ihnen 

fachliche und auRerfachliche Rollen zuwiesen Daheim 
Die seit den 1990er sichtbar werdende Krise der Beruflichkeit 

auiSert sich in der Reduktion der 
der Unternehmen. Ohne staatliche Subvention en von 

Teil dey 
rufen 

nationalen um die Zukunft "unserer Kinder" zu sichern 
und Ihnen die Chance auf eine zu 
Gunther VoR schreibt diese Erosionstendenzen der Beruflichkeit einer 
veranderten berufsfachlicher Strukturen fur die Gehalte von 
keiten und die dafur erforderlichen zu. des rasanten 

und wirtschaftlichen Wandels veralten fachliche Kenntnisse 
sehr rasch und zwingen Arbeitkrafte zu einer permanen-

ihrer und 
das Aufbrechen von 

und kehrt die T endenz zu um 



Qllaliflkationsanfordenzngell und BerufSbildllllg im Postfordismus 595 

Bedeutungsverlust traditioneller Beruflichkeit werden soziale Identitaten und 
Milieus sukzessive ihre Relevanz fur die Position def Einzelnen in 
modernen Klassengesellschaften geht veri oren (Berger u.a. 2001). Die skizzierte 
Krise der Beruflichkeit verkniipft sich mit neuen Polarisierungen def Arbeits
krafte, die im Kontext der Bildungsexpansion entstanden sind und auf eine 
Restrukturierung der Klassenverhaltnisse im Ubergang zum Postfordismus 
hindeutet. 
Diese Tendenzen bedrohen die beruflichen T eilarbeitsmarkte in den Landern 
des Raums und verstarken cler Ar
beitsmarkte. "Solche Polarisierungserscheinungen in 
gangerberufe' und typische 'Abiturientenberufe' sind wemger das Resultat 
notwendiger Vorbildungserfordernisse als vielmehr das von Pr8"feren
zen und Marktkonstellationen" (Georg/Sattel 1995: 133). Dazu dass 
einerseits Unternehmen in zunehmenden Mag Beschaftigte mit hohem allge
me in en Ausbildungsniveau fur den Eintritt in interne Arbeitsmarkte rekrutie
ren, wodurch Arbeitskraften mit beruflicher Ausbildung berufliche Aufstiegs
chancen verlieren (Tessaring 1999). Dem steht auf der anderen Seite ein wach
sender sekundarer und hochflexibler Arbeitsmarkt fur Beschaftigungsgruppen 
gegeniiber, die nur mit sogenannten Jedermannqualifikationen ausgestattet 
sind. Letztere sind Zie! von oft eher disziplinierenden als ausbildenden Quali
fizierungsmagnahmen einer worktare-orientierten Arbeitsmarktpolitik. Ja mehr 
noch, aufgrund der N otwendigkeit def staatlichen Subventionierung berufli
cher Erstausbildung wird diese in zunehmenden Mag selbst zu einem Instru
ment der Arbeitsmarktpolitik, sodass in einigen Sektoren Ausbildungsplatze 
oft nur noch unter "Einbeziehung sozialpadagogischer Magnahmen, wenn da
fur nur noch Jugendliche mit sehr geringer schulischer Vorbildung Interesse 

1995: 133) besetzt werden konnen. 

3. 

3.1. Zwischen t:'>nrlrl,,.,,,,,nt:l,n Wachstumsfaktoren und 

Der skizzierte wirtschaftliche Strukturwandel und die angedeuteten Tendenzen 
in def def Arbeitskraft fuhren zu einer erheblichen 
und I-< "<TPltP11 

nL",'L'HLH wieder ins Zentrum 
und Programme. Der der zum 

erklarten Qualitaten der Ware Arbeitskraft stellt 
Wachstumsfaktor def unterschiedliche Ent-

VO"l"t,,,< of capitalism" Coates 
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Der Qualifikationsstruktur und dem (Aus-)bildungsniveau der Arbeitslaatte wird 
im Ubergang zum Postfordismus und den damit verknuptten widerspruchli
chen Suchprozessen nach neuen Formen der Regulation der Arbeits- und Pro
duktionsverhaltnisse eine zentrale Rolle fur die Wettbewerbs- und Verande
rungsfahigkeit verschiedener Kapitalismusmodelle (Hall/Soskice 2001, kritisch 
Coates 2000) zugeschrieben. Die in den 1960er J ahren u.a. von Gary Becker 
fortentwickelte Humankapitaltheorie versteht den Ausbildungsstand def Ar
beitslaafte als das Ergebnis rationaler Investitionsentscheidungen und def kos
teneffizienten Ressourcenallokation in den 
stellen demnach Guter dar, die produziert und am Markt angeboten, verkauft 
und verwertet werden konnen (Marsden 1986, 1999). 
Die Verwendung des Humankapitalkonzepts in endogenen Wachstumstheo
rien ist von marktradikalen und neoliberalen Konzeptionen zur (beruflichen 
Aus-)bildung im engeren Sinne zu unterscheiden (Crouch u.a. 1999), da def 
Charakter von Qualifikationen und Wissen als offentliche Guter hervorgeho
ben wird (Marsden 1986, 1996). Qualifikationen und Wissen sind demnach 
zwar an einzelne Arbeitskrafte gebunden, die in der Regel nur fur einen Ar
beitgeber tatig sind, die Nutzung def durch Qualifizierung geschaffenen Fa
higkeiten und Kompetenzen der Beschaftigten kann jedoch nur schwer auf 
einzelne Unternehmen beschrankt werden (Nicht-AusschlieRbarkeit). Aus die
sem Grund ist Marktversagen zu erwarten, wenn die Investitionsentscheidun
gen der okonomischen AkteurInnen in berufliche Bildung allein tiber markt
vermittelte Prozesse koordiniert wiirden, was zu einem sogenannten "low skills 
equilibrium" fuhren kann. 

"The difficulties arises because few skills are solely firm-specific, and in the real world it is impos
sible to separate general from specific skills training. This, combined with the uncertainties asso
ciated witb payoffs to training, can cause rational managers to elect not to invest in their work
ers' transferable skills ( ... ) - they recognize the risk that if they do train, their newly skilled 
workes could be 'poached' by competitors." (Finegold 1996: 236) 

In den Debatten urn komparative Wettbewerbsvorteile ist das Ausbildungsni
veau der Arbeitskrafte ins Zentrum geruckt, da Nationalstaaten ihre 
eigenstandigen wirtschaftspolitischen Handlungsmoglichkeiten zunehmend 
verlieren (exemplarisch dazu Jessop 2002). Die Qualitat der Arbeitskrafte sei 
daher zum wichtigsten "Standortfaktor" geworden, der noch uber national 
verfasste Politiken zu beeinflussen ist. Durch die Verbesserung des Qualifika
tionsniveaus soil dem ruin os en Konkurrenzkampf mit Niedrig-Lohn-Landern 
ausgewichen, Lohndumping vermieden und die notwendige Restrukturierung 
def Okonomie forciert werden. Die relative Ortsgebundenheit der Beschaftig
ten, die in einem allein auf Kostenreduktion fokussierten Wettbewerb gegen
uber der Beweglichkeit der Kapitalstrome, einen Konkurrenznachteil darstellt, 
soil durch die Verbesserung der Qualitat und Produktivitat cler Arbeitskrafte 
in einen Standortvorteil umgemtinzt werden. 
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Diese Ausdehnung des Kapitalbegriffs auf das menschliche Arbeitsvermogen 
und die damit verknupften bildungspolitischen Strategien sollen m.E. in den 
hegemonialen Kampfen um die soziale Konstruktion der Ware Arbeitskraft die 
Artikulation der Arbeitskrafte und ihre Unterordnung als Produktionsfaktor in 
den Produktionsverhaltnissen garantieren. Der als Investition in das Human
kapital aufgefasste bildungspolitische Zugriff auf die Arbeitskrafte ist daher auf 
die Schaffung verwertbarer und produktiver Vermogen der Arbeit reduziert, ih
re gesellschaftliche Bedeutung ergibt sich aus den zu erwartenden "returns" 
der Investitionen in Wirtschaftswachs
tum), die in zahlreichen Studien zu quantifizieren versucht werden (exempla
risch Tessaring 1999). Die Bedeutung offentlicher AusbildungsmaRnahmen 
wird auf die Vermeidung von Marktversagen reduziert, da zwar anerkannt 
wird, dass es sich bei Bildung und Wissen um Offentliche Gtiter handelt, die 
jedoch v.a. zur Aufrechterhaltung des Verwertungsprozesses geschaffen werden 
soUen. Dies verweist auf die zentrale Rolle des Staates fur die Konstitution ka
pitalistischer Produktionsverhaltnisse und die dafur unerlassliche Reprodukti
on der Arbeitskrafte Oessop 2002). 
Weitergehende Vorstellungen, die von der Verbesserung der allgemeinen und 
beruflichen Bildungschancen der Bevolkerung eine Star kung des gesellschaftli
chen Emanzipations- und Aufldarungspotentials erwarten und darin die 
Grundlage fur eine Demokratisierung def okonomischen Sphare sehen, spielen 
hier letztlich keine Rolle mehr. Derartige gesellschaftspolitische Fragestellun
gen werden bestenfalls auf das Problem der Vermeidung von sozialem Aus
schluss und der dafUr notwendigen arbeitsmarkt- und verhaltensrelevanten Fa
higkeiten reduziert. 

3.2. Dimensionen des ..... r.,c.,..,.' .... rr< 

Das Verstandnis des Ausbildungsstands def Arbeitskrafte als Humankapital 
und endogener Wachstumsfaktor bedingt einen veriinderten Zugriff auf die 
Fahigkeiten und Kompetenzen def Ware Arbeitskraft und ihre soziale Kon
struktion in vielfaltigen Bildungsprozessen, die ich als Erweiterung, Dynami
sierung und Subjektivierung des gesellschaftlich hegemonialen Qualifikations
konzeptes diskutieren will. 

a) der Qualifikationsanforderungen 
Die skizzierten Veranderungen der Arbeit fiihren zu einer Erweiterung der 
Qualifikationsanforderungen an die Beschaftigten, die in zunehmenden MaR 
tiber polyvalente Fahigkeiten und Kompetenzen verfugen mussen, um den 
veranderten Anforderungen im Produktionsprozess - etwa in Bezug auf pro-
duktive Aktivitaten, etc. - gerecht zu werden. 
Die Entgrenzung des Qualifikationskonzeptes fuhrt zur fachlichen Entdiffe
renzierung der Arbeits- und Ausbildungsanforderungen, die zur Bewaltigung 



funktional-integrierter Produktionsprozesse unabdingbar erseheinen. Dieses 
Qualifikationsverstandnis beschrankt sieh nieht mehr auf die Vermittlung und 
Mobilisierung kodifizierter Fahigkeiten sondern zielt auf eine umfassende 
Mobilisierung des produktionsrelevanten Wissens ab, das iiber den Umgang 
mit den teehnisehen Determinanten des Arbeitsprozesses hinausgeht. D.h. es 
geht nieht mehr nur urn "know what", also urn die Anwendung kodifizierten 
Faktenwissens dureh die Arbeitskrafte, sondern aueh urn dariiber hinausge
hende Qualifikationselemente, die im Fordismus als Faktoren der Unsieher
heit und moglieher unkontrollierbarer derArbeitskrafte 
in den Produktionsprozess auszusehalten versueht wurden. Diese Zugriff auf 
die "tacit skills" der Beschaftigten bezieht sich vor allem auf Fahigkeiten, die -
eher verschwommen - als "know how" bezeichnet werden (Luncvall/ Borras 
1997, Lassnigg 1999) 
Zur Mobilisierung der tacit skills sollen alle Formen des impliziten und in
formellen, bzw. des Erfahrungswissens der Arbeitskrafte wie aueh ihre Fahig
keit zur Kommunikation und Kooperation im Produktionsprozess verfugbar 
gemaeht werden. Dies erklart die Versuche, diese Qualifikationselemente zu 
zertifizieren und durch bewusste Vermittlung in der Aus- und Weiterbildung 
fiir die Individuen wie flir die Unternehmen nachvollziehbar und fur den 
Verwertungsprozesses nutzbar zu machen. Diese Tendenz ist natiirlich ambiva
lent, da dies auch die Verhandlungsposition der Beschaftigten gegeniiber den 
Unternehmen starken kann. Qualifikationselemente, die iiber die fachliche Be
fahigung zum Umgang mit den Arbeitsanforderungen hinausgehen und kei
nen unmittelbaren Bezug zu bestimmten praktischen Tatigkeiten aufWeisen 
(Papouschek u.a.. werden im Konzept der Sehliisselqualifikationen, die 
bereits Anfang der 1970er Jahre zum ersten Mal in die Diskussion eingebracht 
wurden, systematisiert (Tessaring 1999). Schliisselqualifikation umfassen £01-
gende Dimensionen. 

,,- Kognitive Kompetenz als die Eihigkeit, in Zusammenhangen den ken 2U konnen, Einzelnes 
unter Allgemeines zu subsumieren; 
- Methodenkompetenz als die Fahigkeit, bei anfallenden Problemen selbstandig Verfahren (Me
thoden) zu ihrer Losung zu entwerfen. 
- Teamkompetenz als die Fahigkeit und Bereitschaft, in wechselnden Gruppenkonstellationen mit 
unterschiedlichen Aufgaben arbeiten zu konnen und an der Losung auftretender Gruppenkon
flikte aktiv mitzuarbeiten; 

Organisationskompetenz als die Fahigkeit, mit unterschiedlichen Entscheidungsebenen, mit hie
rarchischen Strukturen und fest en Entscheidungsprozeduren umgehen 2U konnen; 
- Reflexivitat als das Vermogen, sich selbst als Mitarbeiterln in Arbeitsprozessen 2U betrachten, 
auf eigene und Fehlleistungen aufmerksam zu werden und von daher selbstandig bzw. 

an der Losung dieser Probleme zu arheiten." (Gaubitsch/Pauli 

des Qualifikationsbegriffs werden oft mit der 
(Schmiede 
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und Branehen mit informationsbezogenen Aktivitaten SOWle Informations
und Kommunikationsteehnologien Damit entstehen nieht nur neue Auf
gaben und Berufe in neuen Wirtsehaftsbereichen, sondern auch der Anteil der 
'Informationsarbeit' steigt auf Kosten manueller Tatigkeiten in einer groiSen 
Zahl von Aufgabenfeldem und Berufen" (Papouschek u.a .. 1998: 30f). Infor
mationsarbeiten werden - so die damit verkniipfte Hoffuung - "weniger in Be
fehlshierarehien eingebunden, also autonomer, zudem weniger belastend, statt 
dessen kreativer, insgesamt humaner sein" (Schmiede 1996: 111). Daraus resul
tieren die zur Sammlung, Auswahl, Systematisie
rung, Verarbeitung und Erzeugung von Informationen befahigen sollen. Der 
erweiterte Qualifikationsbegriff fordert von den Arbeitskraften daher ein voll
standiges Verstandnis def Arbeits- und betriebliehen Prozesse zur 
Bewaltigung komplexer, horizon taler und vertikal angereicherter Arbeit. 

b) Die Fiihigkeit zu Lemen und zur Veranderung 
Die veranderten Qualifikationsanforderungen werden nicht mehr als relativ 
statisches Set von Fahigkeiten aufgefasst, was eine Dynamisierung des Qualifi
kationskonzeptes bedingt. 1m krisenhaften Ubergang zu einem moglichen 
postfordistischen Entwieklungsmodell des Kapitalismus wird immer wieder auf 
die Fahigkeit zur Innovation und zum Strukturwandel verwiesen. Die Fahig
keit der Arbeitskrafte, sich diesen Veranderungen aktiv anzupassen und sie viel
leicht sogar selbst herbeizufuhren (Baethge/Baethge-Kinsky 1998), wird in die
sem Zusammenhang als deren zentrale Qualitat bestimmt. 

"Erneuefllng des Wissens und der Qualifikationen wird auf allen Ebenen unabdingbar, llnd die 
Fahigkeit neues Wissen Zll absorbieren llnd alte Wissenselemente nell Zll rekombinieren, wird zu 
einer fllndamentalen Anfordefllng, die einerseits fur die Gestaltung des Ausbildungssystems Kon
sequenzen hat, andererseits aber vor aHem allch die Bedelltllng der Lernprozesse am Arbeitsplatz 
unterstreicht. Die neuen Organisationsformen unterstiitzen die Prozesse, gleichzeitig entsteht die 
Gefahr der Polarisiefllng von Qualifizierten und Unqualifizierten, und auch allf das Problem der 
moglichen Unterinvestition in die erforderlichen Lernprozesse wird hingewiesen ( ... )." (Lassnigg 
1999: 497) 

fur den ergibt 
sich aus einer Kritik an tayloristisch-fordistischen Kontroll- und 1n-

und des Versuchs Wissens- und Lernaktivita
ten in Planungsstaben und bei Innovationsspezialisten (Baethge/ Baethge

die bei der Unternehmensfiihrung angesiedelt sind 
zu konzentrieren bzw. von dort ausgehen zu las

sen. Dem passiven, auf zerstiickelte Wissenselemente ausgenchteten Verstand-
nis der Vermittlung und von Wissen und Qualifikationen wird ein 

und Lernkonzept zur Diffusion 
und Transformation von Wissen gestellt, das die gesamte Organisa-
tion erfassen soil. 

"Active learning involves systemic institlltional arrangements which try to integrate conception 
with execlltion at all levels of a firm and synthesize existing knowledge and skills across depart-



mental boundaries and along the value chain of a product and therefore create new knowiedge." 
Gin/Stough 1998: 1261) 

Aktive, zielgerichtete Lernprozesse beruhen in diesem Verstandnis auf intrinsi
scher Motivation sowie Selbstbewusstsein und Wurde der Beschaftigten und 
ihrer Neugier und Freude am Lernen. Aus Perspektive der Arbeitskrafte geht es 
urn die stets abrufbare Fahigkeit aus def Rolle der Arbeitenden, die sich mit 
den materiellen und immateriellen Arbeitsaufgaben auseinandersetzen mussen, 
in die der Lemenden zu schliipfen. Die Fahigkeit zu lernen besteht darin, die 
Qualitat der eigenen Arbeit aktiv zu erhalten und sie zum def 
Selbstbeobachtung und Reflexion zumachen. 

"Auch die so motivierten Lernaktivitaten bediirfen einer standigen Qualitatskontrolle, denn auch 
Lemen muil gelernt werden. Aus diesem Grund muss das Subjekt regelmailig die Rolle des Ler
ners mit der des Selbsterziehers tauschen, urn seine Lernaktivitaten kritisch zu beobachten und 
ggf. Mailnahmen zu ihrer Verbesserung zn planen und dnrchzufiihren. So wie jeder Erzieher ( ... ) 
eines kritischen Begleiters bedarf, der ihn snpervidiert, muss das Snbjekt schlieillich in der Lage 
sein, seine selbsterzieherischen Aktivitaten selbstkritisch zn thematisieren ( ... )." (Geiiller 1998: 45) 

Dies kann, wie betont wird, das Subjekt aber nicht fur sich allein leisten, son
dem nur in Kooperation mit anderen. Lernfahigkeit hat daher die T eilnahme 
an Kooperations-, Lern- und Selbsterziehungssystemen bzw. Lebensgemein
schaften (Geimer 1998: 45) zum Inhalt. Ais Mitglieder in lernenden Organisa
tionen mussen Arbeitskrafte demnach die Fahigkeit haben, sich der gemein
sam praktizierten Regeln im Arbeitsprozess bewusst zu werden und sie gege
benenfalls mit Blick auf bestimmte Anspruche (Wettbewerbsfahigkeit), uber 
die ein Konsens her zu stellen ist, zu verandern. Dadurch 5011 das okonomi
sche und auch moralische Problemlosungspotenzial der Kooperationsgemein
schaft verbessert werden (Geimer 1998: 46). Es ist offensichtlich, dass damit 
massiv von der Widerspruchlichkeit der kapitalistischen Arbeitsverhaltnisse 
und der damit verbundenen Macht- und Herrschaftsformen abstrahiert wird. 

c) Subjektivierung 
Diese Entwicklungen fuhren zu neuen Subjektivitatsanspriichen an die Ar
beitskrafte, da die uberkommenen Institutionen des fordistischen Produkti
onssystems die intrinsische Motivation und der Arbeitskrafte nicht 
mehr garantieren konnen. Die Arbeitskrafte mussen nunmehr ein subjektiv 
formuliertes Interesse an einer permanenten Erneuerung und Erweiterung ihres 
Qualifikationsportfolios entwickeln und sich als Unternehmer ihrer Arbeits
kraft bzw. ihres Humankapitals verstehen. Die Ausweitung und 
rung def Qualifikationsanforderungen, die an die Beschaftigten gestellt wer-

stellen folgerichtig erweiterte Anspruche an die Subjektivitat def Arbeits
hafte und an ihre Lebensfuhrung. 

"Re-Subjektiviemng sol! nnn verschtittete snbjektive Potentiale freilegen, Engagement und 
'Commitment' mobilisieren, teure Kontrollsysteme durch kostenlose und effektivere Selbstkon
trolle snbstituieren, Herrschaft durch Selbstbeherrschung ersetzen, und Planung durch Improvi
sation f1exibilisieren. Mehr noch: Sie stellt die Wiedervereinignng der fiir den Taylorismns-
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Fordismus konstitutiven Trennung von Arbeitskraft und Subjekt bzw. Stelle und Person in Aus
sicht, die jahrzehntelang im Zentrum sozialwissenschaftlicher Kritik an der vermeintlich genuinen 
(tayloristischen) RationalisierungsIogik des Kapitalismus stand." (MoidaschI2002: 106£) 

1m Ubergang zum Postfordismus geht es dabei nicht einfach urn die Kontrol
Ie der Lebensweise und Bedurfnisse der Arbeitskrafte, sondern vielmehr urn ih
re Mobilisierung und Verwertung im Produktions- und Arbeitsprozess und 
damit urn die Bereitschaft und Fahigkeit der Menschen, ihr Alltagsleben und 
ihre Bedurfnisse als Humankapital zu verstehen, dementsprechend zu gestalten 
und schliemich produktiv einzusetzen. Damit rucken Selbstdarstellungsfor
men, Techniken der Gesprachsflihrung, Kleidung, Aussehen und Umgangs
formen, ein adaquates Beziehungsmanagement, ja Lebensstile insgesamt ins 
Zentrum der Qualitaten der Arbeitskrafte im postfordistischen Kapitalismus. 
"Man erwartet von Angestellten, dass sie besonders gegeniiber dem Kunden authentische Gefuh
Ie fur die Verfolgung instrumenteller Zwecke inszenieren ( ... ) und bei hoher Belastung nicht ag
gressiv werden. Ehemals individuelle Eigenschaften gerinnen so zu iiberindividuellen Arbeitsan
forderungen. Indem das Arbeitsverhaltnis auf diese Weise Subjektivitat konsumiert und anruft, 
betreffen Bestatigung und Ablehnung bei der Arbeit von nun an immer die gesamte Person." 
(Opitz 2004: 111) 

Das entstehende Arbeitssubjekt des Postfordismus ist demnach zielstrebig, 
leistungsorientiert, entscheidungsfahig und risikobereit, zugleich aber erlebnis
hungrig und genusssuchtig, ungebunden und zu jeder 1nstrumentalisierung 
anderer bereit (Moldaschl 2002: 109). 
1m Kontext dieser Uberlegungen ist insbesondere auf das Konzept des Ar
beitskraftunternehmers zu verweisen (Vog 2001, 2002), das in den letzten Jah
ren in die Diskussion eingebracht wurde. Dieses geht davon aus, dass Arbeits
krafte unter Bedingungen des postfordistischen Kapitalismus uber Fahigkeiten 
und Kompetenzen der Selbstkontrolle, Selbstokonomisierung und Selbstratio
nalisierung verfligen mussen. Die Fahigkeit zur Selbstkontrolle verweist auf die 
Auslagerung von Managementfunktionen auf die 1ndividuen, sodass die Uber
wachung und Strukturierung der Arbeitstatigkeiten im Sinne der Unterneh
menserfordernisse selbstandig ubernommen werden kann. 
Die Fahigkeit zur Selbst-bkonomisierung erfordert von den Arbeitskraften, ihr 
Portfolio an Fahigkeiten und Kompetenzen als verwertbare und wertsichernd 
zu behandelnde Ware zu betrachten, sich selbst also als Humankapital zu sehen. 

"Aus bisher meist nur gelegentlich und dabei oft eher passiv auf dem Arbeitsmarkt agierenden 
Arbeitskraftbesitzem miissen auf neuer Stufe strategisch handeinde Akteure werden, die ihr Ar
beitsvermiigen kontinuierlich gezielt auf eine nun auch innerbetrieblich verstarkt marktvermittel
te wirtschaftliche Nutzung hin entwickeln und verwerten miissen." (V oB 2001: 297) 

Da die Entstehung des Arbeitskraftunternehmers Auswirkungen auf den ge
sam ten Lebenszusammenhang der Beschaftigten haben wird, sind Fahigkeiten 
der Selbst-Rationalisierung unerlasslich. Das postfordistische Arbeitssubjekt 
muss permanent versuchen, seine alltaglichen Lebensflihrung zu effektivieren, 
sein soziales Leben aktiv zu gestalten und eine vorausschauenden Lebenspla-
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nung zu entwickein. In dieser Logik sollen Arbeitskrafte ihre Fahigkeiten und 
Kompetenzen ais "Betrieb" sehen, def auf eine moglichst gewinnbringende 
Verwertung und Vermarktung ausgerichtet ist. Dies wird dazu fuhren, dass die 
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, die bisiang eher auf Privatleben und 
Erholung ausgerichtet war, bruchig werden. 

Sch 
In den letzten ist es in den meisten entwickelten Industriestaaten 
zu emem maSSlven Ausbau des uncl beruflichen 
gekommen. Der technische Fortschritt und wirtschaftlicher Wandel bewirkten 
ein sektoral unterschiedliches Wachstum hochqualifizierter Tatigkeiten, wah
rend in niedrig qualifizierten Bereichen verloren was 
auch mit der von Produktionsstandorten zusammenhangt. Ange
sichts der massiven Bildungsexpansion und def skizzierten Veranderungen der 
Qualifikationsstruktur, die als Erweiterung der Handlungsspielraume und Re
habilitierung der Arbeit gefasst werden, ware es nun naheliegend - was in vie
len bildungssoziologischen Untersuchungen auch gemacht wird - die demo
kratisierenden Momente dieser Entwickiung hervorzuheben. Die Bildungsex
pansion steht zweife!sohne im Kontext gesellschaftlicher Anspruche nach 
Selbstverwirklichung und Partizipation, wie sie etwa von den sozialen Kimp
fen seit den 1960er J ahren ausgelost wurden. Dies lieiSe auf eine Starkung ge
samtgesellschaftlicher Emanzipations- und Aufklarungspotenziale schliegen. 
Die Ausdehnung, Dynamisierung und Subjektivierung der qualifikatorischen 
Anforderungen an die Arbeitskrafte in einem sich abzeichnenden flexiblen, auf 
permanente Innovationsfahigkeit ausgerichteten moglichen postfordistischen 
Entwicklungsmodell des Kapitalismus (Jessop konstituieren m.E. jedoch 
einen qualitativ neuen Zugriff des Staates und des Kapitals auf die Arbeitskraf
te und die sozialen cler Ware Arbeitskraft. Dieser ver

die behauptete Rehabilitierung def Arbeit mit einem Verstandnis von 
/'-"HALU'!', ais rationaler Investition in die aus den Indi-

Arbeitskraftstandorte macht. Es muss offen 
ob sich ein stabiles Arbeits- und Beschaftigungsregime unter 

distischen verfestigen kann. ist angesichts der 
zentralen Bedeutung, die der zur Innovation und Veranderung m 

okonomischen Prozessen 
negelTICmlaH':n Arbeitsregimes im 

von 5tabilitat beschrieben werden kann. 
Die oben skizzierten Veranderungen der Qualifikationsanforderungen schei-
nen vielmehr eine Reihe von zu konstituieren. Dies wird 
schon an def des Arbeitskraftunternehmers 
von Gunther Vog deutlich. 50 konstatiert Vog zwar, class die Heraus-

des Arbeitskraftunternehmers mit einer der der 
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Lohnabhangigen in der "Hyperarbeitsgesellschaft" verkniipft ist. In welchem 
Verhaltnis dazu die behaupteten "erweiterten Handlungsspielraume" der Ar
beitskrafte oder auch ihre Fahigkeit (in den gegebenen Bedingungen kapitalis
tischer Vergesellschaftung) zu "strategisch handelnden Akteuren" zu werden, 
stehen, ist jedoch unldar. 
Ahnliche Widerspriiche werden m.E. auch zwischen der skizzierten Ausdeh
nung des ~alifikationsbegriffs und der Mobilisierung nicht kodifizierter und 
z.T. nicht kodifizierbarer "tacit skills" (Produktionsintelligenz, Erfahrungswis
sen, Schliisselqualifikationen etc.) auf der einen und einem Verstandnis der 
~alifikationen und Kompetenzen der Lohnabhangigen als Humankapital ra
tional kalkulierender, individualisierter, okonomischer AkteurInnen, das auf 
monetare Verwertung abzielt, deutlich. Es ist fraglich, wie weit das im Hu
mankapitalansatz angelegte individualisierte ~alifikationsverstandnis, das die 
Arbeitskrafte sich zu eigen machen soHen, mit den gewachsenen Anforderun
gen an kommunikative, kooperative und soziale Fahigkeiten zusammengehen 
kann. Auch das Postulat der Lem- und Veranderungsfahigkeit, die fur die Fa
higkeit zur Innovation als zentral gilt, konstituiert eine neue "Zumutung" 
(Flecker 1998) an die Beschaftigten, die stets mit der Frage konfrontiert sind, 
ob ihre Fahigkeiten und Kompetenzen morgen noch ausreichen werden, mit 
den Anforderungen der postfordistischen Arbeitswelt umzugehen. Dies macht 
sie in gewisser Weise zu fundamental defizitaren Menschen, die tatsachlich nie 
ausgelemt haben und nie das Gefuhl haben konnen, mit etwas "fertig" zu 
sein. Die Fahigkeit zu Lemen (und zur Kreativitat) ist in den postfordistischen 
Arbeitsverhaltnisse nicht mehr Moment der (Selbst-)aufkIarung und Emanzi
pation, sondern Voraussetzung der Integration in die bestehenden Verhaltnisse 
und der Vermeidung sozialer Exklusion. Die Forderung nach perman enter 
Lem- und Veranderungsbereitschaft dient daher weniger der Erhohung gesell
schaftlicher Vemunft, sondern bestimmt die moralische Verpflichtung der ei
genen Beteiligung an der Unterordnung. 
Vor dem Hintergrund dieser Oberlegungen wird deutlich, warum die angedeu
teten Veranderungen der ~alifikationsstruktur und der beruflichen Bildung 
der Arbeitskrafte ein zentrales Feld der hegemonialen Sicherung der kapitalis
tischen Herrschaftsverhaltnisse im Obergang zum Postfordismus darstellen. 
Die Notwendigkeit zur Hoherqualifikation und die daraus resultierende Ver
pflichtung der Arbeitskrafte, ihr Portfolio an Kompetenzen, ihr Humankapital, 
zu erhohen, wird zu einer neuen Herrschaftsstrategie, in der iiber den Ausbil
dungsstand die Unterwerfung und Einordnung der Lohnabhangigen in die he
gemonialen Verhaltnisse im Obergang zum postfordistischen Kapitalismus si
chergestellt wird. Der Zwang zur permanenten beruflichen Aus- und Weiter
bildung ist im Sinne Adornos zum Mittel geworden, die Massen "bei der 
Stange zu halten" (1975: 73). 
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