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Das Verhaltnis von Globalisierung, 
Europaisierung und Gewerkschaften 
wird in' dieser Veroffentlichung unter
sucht. 1m Zentrum der Analysen stehen 
einerseits Versuche, Prozesse der 
Internationalisierung der Okonomie 
(..Globalisierung") mit der lokalen Ebene 
und der Entwicklung einer europaischen 
Makroregion in Verbindung zu setzen 
und zu fragen, welche Moglichkeiten 
einer Regulierung im Sinne einer Wieder
Einbettung entfesselter Kapitalstrome 

damit gegeben sind. Zum anderen wird das zentrale Problem von 
national organisierten Gewerkschaften angesprochen: Wie konnen die 
Gewerkschaften die Verschiebung der Machtverhaltnisse in den 
Arbeitsbeziehungen verarbeiten, die dadurch entsteht, dass die 
Kapitalseite angesichts wachsender internationaler Kapitalmobilitat ver
mehrt "exit-Optionen" zur VerfOgung hat, also aus national regulierten 
Arbeitsmarkten aussteigen oder doch zumindest dies androhen kann? Mit 
anderen Worten: 1st die viel besungene "internationale Solidaritat" fOr 
die Gewerkschaftsbewegung eine realistische Option, mit der sie - zumin
dest im europaischen Raum - der realen Internationalisierung des Kapitals 
Paroli bieten kann? 
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International Labour Conference June 2002: 

Arbeiterlnnen in der Informellen Wirtschaft: Zentrale Themen 

EinfUhrung 

Dieses Papier fasst die speziellen Probleme von Arbeitern in der Informellen Okono
mie zusammen. Die genannten Punkte sind das Resultat der in den Jahren 2001 und 
2002 weltweit in verschiedenen Workshops gefuhrten Diskussionen, die u.a. organisiert 
wurden vom Committee for Asian Women, von HomeN et, von Arbeiter-Bildungs
Organisationen (z.B. der Workers' Education Association of Zambia und der Workers' 
Education Association of England and Scotland unter Beteiligung der International 
Federation of Workers' Education Associations), vom Harvard Gewerkschafi:spro
gramm und vom Internationalen Netzwerk zur Umstrukturierung der Bildung. Organi
sationen wie Women in Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO) 
and StreetNet beteiligten sich an diesen Workshops, zum Teil auch als Co-Sponsoren. 
Das vorliegende Papier reflektiert auch die Forschungen und Diskussionen innerhalb 
der WIEGO und greifi: einige Punkte aus den Debatten innerhalb der Arbeitsgruppe 
fur Ungeschiitzte bzw. Informelle Arbeit des Internationalen Biindnisses der Freien 
Gewerkschafi:en auE 

Allgemeine Oberlegungen 

ArbeiterInnen in der Informellen Wirtschafi: (im Folgenden "IW') unterscheiden sich 
grundsatzlich nicht von allen anderen ArbeiterInnen, miissen jedoch im Unterschied 
zu diesen ihre Arbeit in unregulierten Verhaltnissen bzw. unter ungeschiitzten 
Bedingungen verrichten. 
In dieser Situation befindet sich die Mehrheit aller ArbeiterInnen auf der Welt: sie ar
beiten sowohl in inforrnellen Unternehmen als auch in informellen Tatigkeiten (Tatig
keiten ohne soziale Absicherung). Dazu zahlen ArbeiterInnen, die auf eigene Rech
nung arbeiten (z.B. Heimarbeiter, StraRenverkaufer oder Kleinbauern) und bezahlte 
Arbeiterlnnen in informellen Tatigkeiten (z.B. Ge!egenheitsarbeiter ohne feste Anste!
lung, die meisten Heimarbeiter, sowie Arbeiter in unregulierten und ungesicherten Be
schafi:igungsverhaltnissen in verschiedenen Unternehmen der Landwirtschafi:, der ver
arbeitenden Industrie bis hin zu Unternehmen des Dienstleistungsbereichs, ofi:mals als 
Subunternehmer fur einen Arbeitgeber der "formellen Okonomie"). 
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat die Durchsetzung ordentlicher Be
schafiigungsverhaltnisse zum Zie! der eigenen Arbeit erklart. "Ordentliche Beschafii
gungsverhaltnisse" sind der ILO zufolge dann gegeben, wenn vier Anforderungen er
fullt sind: Beschafiigungsmoglichkeiten, Rechte der Arbeiter, soziale Sicherung und 
gewerkschafi:liche Vertretung. Nach Aussage des Generaldirektors der ILO sind diese 
Punkte fur die sogenannten "Working poor", die arbeitenden Armen, in der inforrne!
len Wirtschafi am wenigsten erfiillt. Fiir sie ist es am wenigsten wahrscheinlich, von 
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Vollzeit-Beschaftigung und sozialer Sicherung zu profitieren, dagegen am wahrschein
lichsten, ohne ausreichende Rechte, Organisation bzw. gewerkschaftliche Vertretung 
arbeiten zu miissen. Daher befindet sich die Mehrheit der Arbeiter in der informellen 
Wirtschaft in einer Armutsfalle: sie hat ein Defizit an wiirdigen Lebensbedingungen. 
Urn die Armut zu reduzieren, miissen die Nachteile abgebaut werden, die die Beschaf
tigten in der informellen Wirtschaft in Bezug auf den Zugang zu ordentlichen Arbeits
verhaltnissen haben. 
Nationale und lokale Regierungen miissen die Existenz von ArbeiterInnen in der In
formellen bkonomie, vor allem von Frauen, wahmehmen und deren wirtschafi:liche 
und soziale Leistungen anerkennen. Sie mu,ssen MaiSnahmen ergreifen, die diese Arbei
ter befahigen, ihren Beitrag unter akzeptablen Bedingungen zu leisten; die ihre Rechte 
als Arbeiter, einschlieiSlich des Rechts auf soziale Sicherheit und gewerkschaftliche Ver
tretung, schiitzen und die damber hinaus Arbeitsmoglichkeiten in ordentlichen Be
schaftigungsverhaltnissen fUr sie schaff en. Eine soIehe Politik reicht von institutioneller 
Anerkennung bis hin zu MaiSnahmen, die Arbeiter vor Schikanen durch Polizei und 
lokale Behorden, Arbeitgeber und Untemehmer schiitzen. 
Zunachst ist es notig, erstens die Tatsache anzuerkennen, dass ArbeiterInnen in der IW 
die gleichen Rechte haben sollten wie aile anderen unter die ILO-Standards fallenden 
ArbeiterInnen. Zweitens, dass die Implementierung dieser Standards in der IW beson
ders schwierig ist und daher den besonderen Einsatz der Regierungen erfordert. In ei
nem ersten Schritt sollten die Regierungen al1e rechtlichen Hindernisse beseitigen, die 
einer Organisierung von Arbeitern in der IW in "Organisationen ihrer Wahl ohne vo
rausgehende Ermiichtigung" im Wege stehen. 
Die Arbeitsgesetzgebung zielt iiblicherweise eher auf die "ordentlichen Arbeitnehmer" 
als auf "ArbeiterInnen" schlechthin abo Sie unterstellt somit formelle Beschaftigungs
verhaltnisse. Die ILO sollte die Regierungen ermutigen - und die Regierungen sollten 
dies akzeptieren - die Arbeitsgesetzgebung auf alle ArbeiterInnen auszurichten, unab
hangig von der Existenz eines wie auch immer ausgestalteten BeschafrigungsverhaItnisses. 
Zudem genieiSen die ArbeiterInnen in der IW sehr wenig sozialen Schutz (in den meis
ten Fallen gar keinen) und haben kaum Zugang zu sozialen Dienstleistungen. In vielen 
Fallen ist ihre Arbeit unsicher, bei gleichzeitig geringem und unregelmaiSigem Ein
kommen. Sie brauchen Unterstiitzung in Aus- und Weiterbildung. Entsprechende Pro
gramme dazu sollten in Zusammenarbeit mit dies en ArbeiterInnen geplant, entwickelt, 
umgesetzt und durchgefUhrt werden. 
1m Folgenden wird genauer erlautert, was seitens der Regierungen und Arbeitgeber in 
erster Linie getan werden muss, urn der Herausforderung des "Defizits an wiirdigen 
Arbeits- und Lebensbedingungen" zu begegnen. 

(1) Die Rechte der Arbeiter 

Durch die ILO hat sich wahrend des vergangenen Jahrhunderts ein System intematio
naler Arbeitsstandards und Konventionen entwickelt. Die Rechte der ArbeiterInnen 
umfassen zunachst Kemstandards, an die damber hinaus weitverbreitete intemationale 
Vereinbarungen und andere Grundrechte ankniipfen. Zu den in intemationalen Uber
einkommen festgeschriebenen Kemarbeitsnormen gehoren die Vereinigungsfreiheit 
und das Recht auf Kollektivverhandlungen; die Beseitigung jedweder Form von 
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Zwangsarbeit; das Verbot der Diskriminierung in Beschaftigung und Beruf und die tat
sachliche Abschaffung der Kinderarbeit. 1 

Andere Grundrechte haben die Gewahrleistung sicherer und gesunder Arbeitsbedin
gungen, angemessener Arbeitszeiten, von Kiindigungsschutz und Abfindung, bezahlten 
Kranken- und Urlaubszeiten und der Alterssicherung zum Gegenstand. Einige davon 
sind in existierenden intemationalen Standards und Abkommen enthalten und sollten 
grundsatzlich auf informelle Arbeiter ausgedehnt werden. Die meisten ILO-Standards 
betreffen aile ArbeiterInnen bzw. sind bereits, auch wenn sie zunachst nur auf die Ar
beiter der formellen Wirtschaft abzielen, auch fUr eine Ausweitung auf andere Katego
rien von ArbeiterInnen hin angelegt. Z.B. konzentriert sich eine ILO-Konvention - das 
Abkommen iiber Heimarbeit von 1996 - auf eine spezifische Kategorie von Arbeite
rInnen in der informellen Wirtschaft: auf HeimarbeiterInnen oder IndustriearbeiterIn
nen, die von zu Hause aus arbeiten. Zwei weitere ILO-Abkommen - eins iiber Landar
beiterInnen, das andere iiber Ureinwohner - zielen ebenfalls auf Gruppen ab, die oft 
in der informellen Wirtschaft anzutreffen sind. 
Die seit langem bestehende Verpflichtung der ILO, die Rechte aller ArbeiterInnen zu 
schiitzen, unabhangig davon, wo diese arbeiten, wurde 1998 durch die Intemationale 
Arbeitskonferenz noch einmal bekraftigt, als sie die Erkliirung iiber die grundsiitzlichen 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit einstimmig annahm. Die Erklarung richtet sich 
ausdmcklich an alle Arbeitenden, unabhangig von deren Arbeitsverhaltnis. Erst kiirz
lich hat die ILO explizit die informelle Wirtschaft mit in ihr Konzept der "ordentli
chen Beschaftigungsverhaltnisse" aufgenommen. 
Wir versuchen daher die Unterstiitzung der ILO und ihrer Mitglieder fUr eine Kam
pagne fUr weitere Ratifizierungen sowie die Umsetzung der folgenden Abkommen zu 

gewinnen: 
_ Abkommen iiber die Heimarbeit, 1996 (Nr. 177) 
_ Abkommen iiber die Ureinwohner, 1989 (Nr. 169) 
_ Abkommen iiber die Migranten (erganzende Bestimmungen), 1975 (Nr. 143) 
_ Abkommen iiber die Verbande landlicher Arbeitskrafte, 1975 (Nr. 141) 

sowie fUr die Umsetzung der Vorgaben der folgenden Empfehlungen: 
_ Abkommen iiber die Migranten, 1975 (Nr. 151) 
_ Abkommen iiber die Mieter, Pachter und Teilpachter, 1968 (Nr. 132) 
_ Empfehlung iiber Unterstiitzung und Forderung von TarifVerhandlungen, 1981 (Nr. 163) 

Als z.B. das Ubereinkommen Nr. 98 angenommen wurde, wurde unterstellt, dass es 
auf bezahlte Beschaftigte angewendet wurde. ArbeiterInnen engagieren sich jedoch 
auch auiSerhalb der klassischen Beziehungen von Tarifpartnem in TarifVerhandlungen, 
z.B. verhandeln MarktarbeiterInnen mit lokalen Behorden oder HeimarbeiterInnen mit 
ihren entsprechenden Zwischenhandlem. Deren Recht, genau dies zu tun, muss nun 
durchgesetzt und passende institutionelle Strukturen geschaffen werden. 

Diese Prinzipien sind in den folgenden ILO-Abkommen festgelegt: Vereinigungsfreiheit und 
Schutz des Vereinigungsrechts, 1948 (Nr. 87); Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivver
handlungen, 1948 (Nr. 98); Zwangsarbeit, 1930 (Nr. 29); Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 
(Nr. 105); Diskriminierung (Beschaftigung und Beruf), 1958 (Nr. 111); Gleichheit des Ent
gelts, 1951 (Nr. 138); Mindestalter, 1973 (Nr. 138); Verbot und unverzugliche Mailnahmen 
zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999 (Nr. 182). 
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Soziale 

Die ILO und > ihre Mitglieder sind aufgefordert, die Rechte der Arbeiter in der IW, vor 
allem auch die der Arbeiterinnen, auf adaquate soziale Sicherheit, einschlieRlich Mut
terschutz, Krankenversicherung und Altersrenten, zu sehiitzen. 
Nationale und lokale Regierungen sind angehalten, die folgenden MaRnahmen zu er
greifen: 

- Ausweitung und Starkung der existierenden Modelle der Sozialversieherung, ein
schlieRlich des Mutterschutzes und Einfiihrung solcher Modelle dort, wo sie bisher 
noeh nicht existieren; 

- Einfuhrung von Kinderbetreuungseinrichtungen, die es den in der Informellen Wirt
schaft arbeitenden Frauen und Mannern ermoglichen, rentablen Tatigkeiten nachzu
gehen. 

Die Bestimmungen des Ubereinkommens iiber den Mutterschutz, 2000 183), be
ziehen sich bereits auf "aile Frauen in einem Arbeitsverhaltnis, einschlieJSJich derjeni
gen in atypischen Formen abhangiger Arbeit". Die Prinzipien sollten auf aile Frauen in 
informeller Arbeit ausgeweitet werden, entsprechend der Definition von "Frauen" als 
"aile weiblichen Personen ohne jegliche Diskriminierung". 
Es soUte auch nicht vergessen werden, dass das Ubereinkommen iiber Arbeiter mit 
FamiJjenpilichten, 1981 (Nr. 156) "alle Bereiche wirtschaftlicher Aktivititen und aile 
Kategorien von Arbeitern" einbezieht. 

Der groRte Teil der informellen Arbeit genieRt keinerlei gesetzlichen Schutz in Bezug 
auf Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Die Empfehlungen des Ubereinlwmmens ii
ber Arbeitsschutz und Gesundheit, 1981 (Nr. 155) sollten daher auf die Arbeiter in in
formellen Beschaftigungsverhaltnissen ausgeweitet werden und nicht mehr nur fur die 
klassisehen "Arbeitnehmer" gelten. 
Die ILO ist aufgefordert, eine Untersuehung iiber Arbeitsunfalle sowie gesundheits
schiidliche und unsichere Arbeitsbedingungen in der IW durchzufuhren. 
Die nationalen Regierungen sind angehalten, ihre Kontrollen in Bezug auf den Ar
beitsschutz und die Gesundheitsrisiken in der IW noch auszuweiten. 
Auch im informellen Sektor ist besonders fur die weiblichen Arbeitskrafte das Risiko 
hoch, sexueller Belastigung ausgesetzt zu sein, vor aHem in der Heimarbeit. Weltweit 
sind dabei StraRenverkauferinnen und Pendlerinnen ebenso von Gewalt und sexueller 
Belastigung bedroht wie geringfugig beschaftigte Frauen in den armen Vierteln. Die 
Regierungen sind daher aufgefordert, Gesetze gegen sexuelle Belastigung sowie gegen 
hiiusliche Gewalt und andere Formen von Gewalt gegen Frauen und Kinder zu erlas
sen und durchzusetzen. 

Da sie nur wenig institutionellen Schutz genieiSen und meist auf keinerlei eigene mate
rielle Riieklagen bzw. Reserven zUrUekgreifen konnen, sind ArbeiterInnen in der IW zu
dem besonders von Naturkatastrophen (Erdbeben, Hoehwasser etc.), (Biirger-)Kriegen, 
Gewalt etc. betroffen. Sie brauchen daher Versicherungsmodelle, die einen adaquaten 
Schutz gewahrleisten. Vertreten durch ihre Organisationen sollten sie an der Entwick
lung und Implementierung solcher Modelle partizipieren. Die Regierungen sind an
gehalten, die von den Organisation en der informeHen Arbeiter (mit-)entwickelten Ver
sicherungsprogramme in Gesetzgebung und Politik zu unterstiitzen. 

Inform ellen Wirtschaft: Zentrale Themen 

Bei den ArbeiterInnen in der inform ellen Wirtschaft, vor aHem bei den Frauen, besteht 
eine Nachfrage nach Bildung auf unterschiedlich hohem Niveau, u.a. im Bereich des 
Managements von Gewerkschaften und Genossenschaften, in der Berufsausbildung, in 
Arbeitssehutz und -sicherheit, im Marketing etc. 
Bildungsdienstleistungen, die diese Nachfrage bedienen, konnen von zahlreichen Insti
tutionen angeboten werden: von Einrichtungen der Erwaehsenenbildung, Gewerksehaf.
ten, Offentlichen Behorden alief Ebenen, akademischen Einrichtungen, usw. Das Fol
gende sprieht die potenziellen Beitrage der ILO und der Regierungen der Mitglieds
staaten an. 
Die ILO sollte die Entwieklung von Bildungsprogrammen fur Arbeiterlnnen in der 
IW, vor all em fur Frauen, vorantreiben. Diese konnen innerhalb der vorhandenen 
Strukturen durchgefuhrt werden bzw. indem Programme von Arbeiterbildungseinrich
tungen unterstiitzt werden. Sie sollten v.a. folgende Bereiche abdeclcen: 
- Organisation und Management von Arbeiter-Organisationen Gewerkschaften 
und Genossensehaften) 
- Arbeitsschutz und -sieherheit 
- Berufsausbildung 
- Globale Okonomie (Produktionsketten und Marketing) 
Die Prinzipien der Ubereinkunft iiber bezahlten Bildungsurlaub, 1974, soll
ten auf die ArbeiterInnen im inform ellen Sektor ausgeweitet werden. Um die Umset
zung dieser MaRnahmen zu ermoglichen, sollte ein Fond mit Beitragen von Regierun
gen und Arbeitgebern eingerichtet werden. 

(4) Wirtschaftliche 

Die ILO wird aufgefordert, die Rechte der Arbeiterlnnen, vor aHem der Frauen, im in
formeHen Sektor auf angemessenes Einkommen und siehere Arbeitsbedingungen zu 
unterstiitzen. Die nationalen Regierungen sind angehalten, Gesetze zu erlassen und zu 
implementieren, die faire Lohne und Einkommen gewahrleisten. 
Nationale und lokale Regierungen sollten Meehanismen etablieren, durch die Arbeite
rInnen im informellen Sektor Zugang und Kontrolle iiber Produktionsmittel und Res
sourcen wie Land, Kredite, Kapital, Marketing und technologisehe Unterstiitzung er
halten konnen. 

(5) Mitbestimmung und Vertretung 

ArbeiterInnen in informellen Besehaftigungsverhaltnissen sollten durch ihre Organisa
tionen in allen Institutionen vertreten sein, in denen Entseheidungen getroffen werden, 
die ihre Arbeits- und Lebensbedingungen betreffen. Die Internationale Arbeitskonfe
renz fordert dabei nicht eine Vertretung durch Bevollmachtigte, sondern die direkte 
Vertretung durch ihre eigenen reprasentativen Organisationen. 
Auf internationaler Ebene sollten solche Arbeiterorganisationen bei der ILO durch die 
Integration in die jeweilige Gruppe der Arbeitnehmervertreten werden. Wo Arbeitgeber 
in der IW ihre eigenen Vereinigungen bilden, sollten diese ebenfalls in die Gruppe der 
Arbeitgeberintegriert werden. 
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Auf natianaIer Ebene sallten tripartistische Korperschaften etabliert werden, in denen 
Arbeitnehmer 0 und Arbeitgeber der IW durch Arbeiterorganisatianen in einer Arbeit
nehmergruppe und durch Wirtschaftsverbande in einer Gruppe def Arbeitgeber vertre
ten werden. Wa tripartistische Strukturen bereits existieren, saUten sie die IW in die 
bestehenden Organisationen und Aktivitaten integrieren. 
Die lakaIen Regierungen sollten Strukturen etabIieren, in denen mit den IokaIen Be
horden Diskussianen und VerhandIungen stattfinden konnen tiber Themen wie die 
ReguIierung des StraRenhandels und die Bereitstellung van sanitiiren Einrichtungen fur 
StraRen- und MarkthandIer, offentliche Auftrage fur Heimarbeiter und andere Arbeiter 
des infarmellen Sektors, MaRnahmen gegeI} die BeIastigung der StraRen- und Markt
handler in Innenstadten usw. 

Statistik 

Die ILO saUte aIle Regierungen dabei untersttitzen, ausfuhrliche Statistiken tiber die 
IW in den jeweiligen Landem zu erstellen. 

Kantakt: 

Commitee fur Asian Women 
386/60 Soi Ratchadaphisek 42 
Ladyao, Chatujak 
Bangkok 10900, Thailaud 
tel.: (+66 2) 930 56 35; fax: (+662) 930 56 33 
caw@mozart.inet.co.th 

HomeNet (Asia) c/o Justice and Peace 
2429 SoiSaen Suk 
Prachasongkroh Road 
Huay Kwang 
Bangkok 10400, Thailand 
tel.: (+662) 277 46 25; fax: (+66 2) 276 15 46 
homenet@asianet.co.th 

International Confederation of Free Trade Un
ions (ICFTU) 
5, boulevard du Roi Albert II 
B - 1210 Bruxelles 
tel.: (+32 2) 224 0211 
fax: (+32 2) 201 58 15,2030756 
internetpo@icftu.or~ www.icftu.org 

International Federation of Workers' Educa
tion Associations (IFWEA) c/o AOF 
Postboles 8703 
Y oungstorget 
N - 0028 Oslo 
tel.: (+47) 23 06 1288 
fax: (+47) 23 06 12 70, 22 03 12 72 
aslalc.leesland@aof.no www.ifWea.org 

International Restructuring Education Network 
(IRENE) 
Stationsstraat 39 
NL 5038 EC Tilburg 
tel.: (+31 13) 535 1523 
fax: (+31 13) 535 02 53 
irene@antenna.nl 

StreetNet 
P.O. Box 61139 
Bishopsgate 
Durban 4008, South Africa 
tel.: (+27 31) 307 40 38 
fax: (+27 31) 306 9470 
stnet@iafrica.com 

Women in Informal Employment: Globalizing 
and Organizing (WIEGO) 
Carr Center for Human Rights 
Kennedy School of Government 
Harvard University 
79 John F. Kennedy Street 
USA - Cambridge MA 02138 
tel.: (+1 617) 495 76 39 
fax: (+1 617) 496 28 28 
wiego@ksg.harvard.edu www.wiego.org 

Ubersetzung aus dem Englischen: Lydia Heller 

1. Primat der Politik: aber. .. 

Der FHichentarifVertrag ist nicht nur eine der wichtigsten Basisinstitutionen 
der sozialen Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch 
ein zentraler Referenzpunkt fur die gewerkschaftliche Organisationspolitik. 
Deshalb spielt die Akzeptanz und Funktionsfahigkeit dieser Institution eine 
zentrale Rolle fur die strategischen Dberlegungen der Gewerkschaften in 
Deutschland. Aus dieser Perspektive ist auch Michael Wendls Beitrag interes
sant (jenseits des Tarifj;itters, PROKLA 129, 4/2002), def sich mit Ursachen 
und Strategien befasst, die zur Erosion des FlachentarifVertrages fuhren. Dabei 
setzt er sich primar mit der Globalisierungs- und der Transformationsthese 
auseinander, wobei er zu dem Ergebnis kommt, dass beide Ansatze einen ge
wissen Automatismus nahelegen: Einerseits werde eine zwingende Reaktion 
der Tarifparteien auf einen veranderten Wettbewerbsmodus (Globalisierungs
these) unterstellt und andererseits auf den Wandel des Produktionsmodells 
(Transformationsthese). Dies seien jedoch lediglich Rahmenbedingungen der 
T arifPolitik, die nicht in der Lage seien den Wandel der T arifpolitik selbst zu 
erldaren. Hinsichtlich der Umweltbedingungen flachentarifVertraglicher Politik 
sieht er die seit Mitte der 70er Jahre neoklassisch ausgerichtete Geld- und Fis
kalpolitik als entscheidenden Einflussfaktor. Kritisch sei vor allem, dass die 
Gewerkschaften die damit einhergehende Lohnkostentheorie partiell akzep
tierten (Geringe Lohnkosten schaffen Arbeitsplatze) und sich damit ihrer ei
genen Bewertungs- und Gestaltungsmittel mehr oder weniger kampflos entle
digt bitten. Statt sich korporativ (Bilndnisse fur Arbeit) und normativ (dritte 
Wege) einbinden zu lassen, waren die Gewerkschaften gut beraten, sich auf ih
re eigene Kraft und ihre Rolle als makroi:ikonomischer Akteur (expansive 
Lohnpolitik) zu besinnen. 
Im Zentrum von Wendls Thesen steht die Behauptung, dass die inn ere und 
auBere Erosion des FlachentarifVertrages das Ergebnis einer "Summe tarifpoli
tischer Fehlentscheidungen" sei, also primar ein "selbst verschuldetes Prob-
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