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C. Koller: Streikkultur

Dass Kulturgeschichte eine produktive Verbindung
mit Strukturgeschichte eingehen kann, zeigt der Band
von Christian Koller Ã¼ber Streiks in Ãsterreich und der
Schweiz zwischen 1860 und 1950. Bisher galt die Streik-
forschung eher als eine Hochburg der Statistik, in der
insbesondere Ausfalltage und Teilnehmer ausgezÃ¤hlt
wurden. Neuere, kulturgeschichtlich geprÃ¤gte Unter-
suchungen liegen zu diesem Feld bisher kaum vor. Als
jÃ¼ngere sozial- und kulturgeschichtliche Arbeit vgl.:
Peter Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder. Ar-
beitskÃ¤mpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen
in der Bundesrepublik und DÃ¤nemark, Hamburg 2007.

Koller nimmt sich mit dem Buch dann auch viel vor.
Er mÃ¶chte eine âKulturgeschichte des Sozialenâ ent-
wickeln, in der die unterschiedlichen âTurnsâ der Ge-
schichtswissenschaft verarbeitet sind. Streiks gelten ihm
dabei als aussagekrÃ¤ftige Ausschnitte gesellschaftlicher
Prozesse. DafÃ¼r hat Koller je 11 Streiks in Ãsterreich
(bis 1918 untersucht er Streiks im Gebiet Cisleithanien)
und der Schweiz ausgewÃ¤hlt, zeitlich verteilt und von
einer hohen âHandlungs- und DiskursintensitÃ¤tâ ge-
prÃ¤gt, die er in einer âdichten Beschreibungâ auf vier
Ebenen analysiert: die institutionellen Rahmenbedingun-
gen, Akteurs-, Handlungs- und Diskursebene.

Gegliedert ist das Buch in sechs zeitliche und regio-
nale Kapitel: zuerst je eines fÃ¼r Schweiz und Ãsterreich
von 1860 bis 1918, dabei werden je sieben Streiks unter-
sucht. Die nÃ¤chsten vier Kapitel â 1918 bis 1937 in der
Schweiz, 1918 bis 1934 in Ãsterreich sowie anschlieÃend

die Zeit bis 1950 â werden mit je zwei Streiks behandelt.
Vorangestellt ist jedem Kapitel eine Ãbersicht der poli-
tischen und Ã¶konomischen Entwicklungen sowie am
Ende ein Zwischenfazit. Die durchweg fundierten Ãber-
blicke fÃ¼hren in die politische und vor allem auch ge-
werkschaftliche Struktur der Zeit und des Landes ein. Et-
was schwÃ¤cher ausgeleuchtet werden die VerbÃ¤nde
der Arbeitgeber, Ã¼ber die weniger Literatur vorliegt, als
Ã¼ber die abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigten. Die hohen Anfor-
derungen, die Koller formuliert, lassen sich insbesonde-
re bei Emotionen und Handlungsformen wohl auch ein-
facher fÃ¼r die Seite der Streikenden konturieren. Die
Streiks werden nach dem festen Raster âEreignis â Ak-
teure â Handlungsformen â Diskurseâ durchdekliniert.

Die Schweiz wie Ãsterreich gelten seit den 1950er-
Jahren als ausgewiesen arbeitsfriedliche LÃ¤nder, in de-
nen Streiks nur noch selten vorkamen. Dies hing mit
steigender wirtschaftlicher ProsperitÃ¤t, aber auch in-
stitutioneller Absicherung zusammen: In Ãsterreich war
die Sozialpartnerschaft hochgradig verrechtlicht, in der
Schweiz waren die GesamtarbeitsvertrÃ¤ge in der Re-
gel mit absoluter Friedenspflicht verbunden. In einem
Ausblick gibt Koller aber noch einen knappen Ãberblick
Ã¼ber die StreikaktivitÃ¤ten bis in die Gegenwart.

Koller mÃ¶chte mit seiner Arbeit âBausteineâ fÃ¼r
eine âkulturhistorisch sensibilisierte Streikforschungâ
liefern (S.Â 532). Diese sieht er in vier wesentlichen As-
pekten. Erstens die Frage nach gewaltlosen oder gewalt-
samen Performanzen. Die wesentlichen Aktionsformen
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der Streikenden waren Versammlungen und Demonstra-
tionen. Hier sind zwischen den LÃ¤ndern Differenzen
festzustellen. WÃ¤hrend in der Schweiz die Aktionsfor-
men anfÃ¤nglich noch republikanisch beeinflusst wa-
ren, wurden sie erst um die Jahrhundertwende von So-
zialdemokraten und Gewerkschaften geprÃ¤gt. In Ãster-
reich hingegen war das Versammlungsrecht erheblich re-
striktiver, daher versuchten GewerkschaftsfÃ¼hrungen
und Sozialdemokratie die Demonstrationen eher zu ka-
nalisieren und durch alternative Angebote abzufedern.
Dies Ã¤nderte sich erst nach 1918, als aber nicht allein
die Obrigkeit, sondern mehr âstraÃenpolitische Akteu-
reâ auftraten und es eine stÃ¤rkere Polarisierung gab,
ein Handlungsmuster, welches nach 1945 wieder auf-
lebte. Dabei spricht sich Koller gegen eine lineare Vor-
stellung von Eingrenzung der Gewalt aus. Denn es sei
im Streikhandeln eine Vielzahl von Akteurinnen und
Akteuren beteiligt, die ganz unterschiedliche Gewalt-
formen ausÃ¼bten. Dazu gehÃ¶rten neben Unterneh-
men und Streikenden auch Streikbrecher, Sympathisan-
ten, MilitÃ¤r oder Streikgegner aus kleinbÃ¼rgerlichem
oder bÃ¤uerlichem Milieu. Auch waren gewaltsame Ak-
tionen hÃ¤ufiger gegen die Obrigkeit allgemein gerich-
tet als gegen betroffene Unternehmer. Dass sich die
Gewalt auch gegen Juden richten konnte, zeigt Koller
fÃ¼r Ãsterreich am Streik der Tramway-Kutscher in
Wien zu Ostern 1889. Die Streikenden erhielten nicht
nur von Sozialdemokraten, sondern auch von antisemi-
tischen Gruppierungen UnterstÃ¼tzung, die gegen eine
jÃ¼dische Beteiligung an der Tram-Gesellschaft agitier-
ten. Die Angriffe auf jÃ¼dische GeschÃ¤fte sieht Koller
jedoch Ã¼berwiegend durch stÃ¤dtische Unterschichten
ausgeÃ¼bt (S.Â 247f.). Die Gewalt richtete sich immer
wieder gegen symbolische Orte der Obrigkeit in beiden
LÃ¤ndern.

Zweitens plÃ¤diert Koller fÃ¼r eine geschlechterge-
schichtliche Sicht. Dabei weist er die augenfÃ¤llige An-
nahme zurÃ¼ck, dass die Streiks, obwohl mÃ¤nnlich do-
miniert, eine rein mÃ¤nnliche Angelegenheit gewesen
seien. Dabei ist ein interessanter Unterschied zu beob-
achten: WÃ¤hrend in der Schweiz MÃ¤nner die gesam-
te Zeit in den Versammlungen das Wort fÃ¼hren, auch
wenn Frauen am Streik beteiligt waren, ist fÃ¼r Ãster-
reich festzustellen, dass vor 1918, als der Ausschluss vom
politischen Geschehen Frauen und mÃ¤nnliche Arbeiter
betraf, der Anteil von aktiven Frauen grÃ¶Ãer war.

Als drittes diskutiert Koller emotionsgeschichtliche
Aspekte. âCollective emotionsâ spielten insbesondere auf
Seiten der Streikenden eine wichtige Rolle zur Hand-
lungsstimulanz. Im Diskurs Ã¼ber Streiks spielte hinge-

gen die Abgrenzung von Emotionen eine wichtige Rol-
le. WÃ¤hrend von sozialdemokratischer und gewerk-
schaftlicher Seite die Kontrolle der Affekte einer Mas-
se durch die Organisationen hervorgehoben wurde, war
es auf der streikfeindlichen Seite die Tendenz zu Ver-
schwÃ¶rungstheorien, nach denen auslÃ¤ndische oder
fremde Agitatoren die GefÃ¼hle der Mengen instrumen-
talisierten. Beide DiskursstrÃ¤nge standen oft in einer
Wechselbeziehung.

Als viertes kann Koller zeigen, dass Transnationa-
litÃ¤t im 19. Jahrhundert eine grÃ¶Ãere Rolle spielte als
im 20. Jahrhundert. Diese These entwickelt er an meh-
reren Aspekten: Einerseits war auf Seiten der Streiken-
den eine finanzielle UnterstÃ¼tzung Ã¼ber die Landes-
grenzen hinaus Ã¼blich, was nach Etablierung nationa-
ler Streikkassen nur noch bei besonders groÃen Aus-
stÃ¤nden vorkam. Zum anderen war die Belegschaft ins-
besondere in Ãsterreich stark multinational zusammen-
gesetzt, was fÃ¼r viele Konflikte auch Exklusionsdiskur-
se mit sich brachte, in denen xenophobe wie auch anti-
semitische Stereotypen eine Rolle spielten.

Einen diskursanalytischen Zugriff hÃ¤lt Koller fÃ¼r
âunverzichtbarâ bei der Streikforschung. Als Kennzei-
chen fÃ¼r den Diskurs der Streikenden arbeitet er her-
aus, dass die IdentitÃ¤t als Ausgebeutete vorherrsch-
te, die sich von Unternehmern, ihren staatlichen Un-
terstÃ¼tzern aber auch Streikbrechern deutlich absetz-
ten. Ambivalent blieb das VerhÃ¤ltnis zwischen Inter-
nationalismus â der prinzipiell betont wurde â und
dem Patriotismus, den die Streikenden ebenfalls fÃ¼r
sich reklamierten. Bei den streikfeindlichen Diskursen
Ã¼berwogen âDrahtziehertheorienâ, mit denen die Agi-
tation von auÃen hervorgehoben wurde. In der Schweiz
war dies zumeist auslÃ¤nderfeindlich aufgeladen.

Koller thematisiert auch erinnerungsgeschichtliche
Aspekte und bezieht die meist bald nach den Ereignissen
einsetzendenDeutungskÃ¤mpfe in seine Darstellungmit
ein. Streiks gehÃ¶ren dabei nur bei groÃenAusstÃ¤nden
â wie dem Oktoberstreik 1950 in Ãsterreich oder dem
Schweizer Landesstreik von 1918 â zu nationalen Erin-
nerungsorten. Aber manche Streiks gehÃ¶ren zum kul-
turellen GedÃ¤chtnis spezifischer Gruppen wie Gewerk-
schaften oder einigen Branchen, und nach 1918 bekamen
die DeutungskÃ¤mpfe zwischen Sozialdemokraten und
Kommunisten eine groÃe Rolle. FÃ¼r die Erkundungen
sozial fragmentierter Erinnerungen wÃ¤re nach diesen
Erinnerungsmustern noch genauer zu fragen.

Die Studie von Koller ist auf einer umfangreichen
Quellenbasis entstanden. Als Problem erweist sich je-
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doch auch hier, dass von den Handelnden selbst nur sel-
ten PrimÃ¤rquellen Ã¼berliefert sind. Die streikenden
Akteure treten vor allem durch Erinnerungsliteratur in
Erscheinung, durch Zeitungs- oder Polizeiberichte. Da-
her sind gerade Emotionen undHandlungsweisen oft nur
mittelbar zu erschlieÃen.

Die Darstellung ist in dem vorgegebenen Raster
schlÃ¼ssig nachvollziehbar und erleichtert einen schnel-

len Zugriff. Es handelt sich aber nicht um eine umfassen-
de Streikgeschichte beider LÃ¤nder, sondern um exem-
plarisch entfaltete, methodisch anregendeDarstellungen.
Diese Vorgehensweise ist nicht nur fÃ¼r eine erweiterte
Streikforschung interessant, sondern bietet Anregungen
fÃ¼r eine Kulturgeschichte sozialer KÃ¤mpfe, die Ã¼ber
die Arbeitswelten hinaus gehen. Eine Verbreitung der Ar-
beit Ã¼ber die regionalen und thematischen Felder hin-
aus wÃ¤re daher zu wÃ¼nschen.
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