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A. Rehling: Konfliktstrategie und Konsenssuche in der Krise

Die Arbeitsbeziehungen und die wirtschaftlichen
Ordnungsvorstellungen in Deutschland waren stets so-
zialpartnerschaftlich geprÃ¤gt. Vor allem der Korporatis-
mus als Regulierungsform industrieller und sozialer Kon-
flikte gilt als Kennzeichen der deutschen Wirtschaftsge-
schichte. Andrea Rehling geht in ihrer TÃ¼binger Dis-
sertation auf die Suche nach den ideengeschichtlichen
HintergrÃ¼nden des Korporatismus und tut dies unter
der Leitfrage, ob diese eine spezifisch deutsche Traditi-
on zeigten. Dies verneint sie am Ende der Arbeit, die vor
allem einen Beitrag zu den noch recht wenig erforsch-
ten Diskussionen in den jeweiligen VerbÃ¤nden leistet.
Ihren Untersuchungszeitraum begrenzt sie â gleichwohl
weit gefasst â auf die Phase der Hochindustrialisierung
zwischen 1880 und 1970.

Rehling fÃ¼hrt den Leser eingangs souverÃ¤n durch
die Klippen der sozialwissenschaftlichen Debatten ins-
besondere seit den 1970er-Jahren. Die unterschiedlichen
Konzeptionen prÃ¤gen bis heute die Debatten; Begriffe
wie Neokorporatismus, Sozialpartnerschaft oder korpo-
rativer Kapitalismus gehÃ¶ren dazu. Laut Rehling be-
zeichnen sie fÃ¼r das 20. Jahrhundert aber “im Grun-

de einen Ã¤hnlichen Sachverhalt” (S.Â 15), nÃ¤mlich
die Zusammenarbeit zwischen Staat, Arbeitgebern und
Arbeitnehmervertretern in Ã¼berbetrieblichenGremien.
Rehling untersucht nicht einzelne Ebenen, in denen â
wie im System der dualen Berufsausbildung â korpora-
tistische Gremien bis heute etabliert sind, sondern blickt
auf makrokorporatistische Institutionen der Spitzenebe-
ne. Dabei interessieren sie vor allem liberale Korporatis-
musvorstellungen.

Ãber VorlÃ¤ufer von korporatistischen Gremien
wurde im Kaiserreich zwar diskutiert, aber es gab nur
einen Versuch Bismarcks, einen Volkswirtschaftsrat zu
grÃ¼nden, in dem die Arbeiterschaft eine untergeordne-
te Rolle spielen sollte. Diese Idee eines “Wirtschaftspar-
laments” scheiterte 1880 im Reichstag, nur in PreuÃen
wurde solch eine vorwiegend berufsstÃ¤ndische Vertre-
tung kurzzeitig installiert. Erst, so Rehlings These, mit
der Zentralisierung der jeweiligen VerbÃ¤nde und der
Ausdifferenzierung der MinisterialbÃ¼rokratie wuchsen
die MÃ¶glichkeiten, korporatistische Ordnungsvorstel-
lungen umzusetzen. Den LÃ¶wenanteil der Arbeit neh-
men dahermit fast 200 Seiten die Debatten zwischen 1914
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und 1933 ein. FÃ¼r die Gewerkschaften ging es 1914 dar-
um, ihre Zustimmung zum Krieg dafÃ¼r zu nutzen, offi-
zielle Anerkennung zu erhalten. In Kriegsarbeitsgemein-
schaften und mit dem Hilfsdienstgesetz von 1916 gelang
dies auch.Mit der GrÃ¼ndung der wohl einflussreichsten
korporatistischen Institution, der Zentralarbeitsgemein-
schaft (ZAG), am 15. November 1918 durch alle drei Rich-
tungsgewerkschaften und die industriellen Arbeiterge-
berverbÃ¤nde wurde schlieÃlich der “erste deutsche li-
berale Makrokorporatismus” (S.Â 59) durchgesetzt.

Nach Rehlings Ansicht lag das Motiv fÃ¼r die Ein-
richtung in BefÃ¼rchtungen vor einer ungeregelten De-
mobilisierung und weniger in einem machtstrategischen
KalkÃ¼l, die Revolution zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen; eine Deu-
tung, von der die Ã¤ltere Literatur geprÃ¤gt war. FÃ¼r
die Gewerkschaften bedeutete die ZAG die Anerkennung
als Tarifpartner. Allerdings geht es Rehling vorrangig um
die Motive der Akteure, weniger um Handlungen. Da-
her arbeitet sie systematisch die Argumentationen staat-
licher Vertreter, der Parteien und Gewerkschaften sowie
der ArbeitgeberverbÃ¤nde heraus. In der Arbeiterbewe-
gung bestand die Hoffnung, durch die Zusammenarbeit
fÃ¼r den Sozialismus zu werben. Die Arbeitgeber, die
christlichen und liberalen Gewerkschaften sowie staatli-
che Vertreter erhofften sich eher die Aufhebung des Klas-
senkonfliktes. VÃ¶lkische und rechteTheoretiker behan-
delt Rehling aufgrund der guten Forschungslage nicht,
wie auch der nationalsozialistische Korporatismus nur in
einem Exkurs behandelt wird. Allerdings zeigt Rehling
an den Diskussionen, wie Ideen der Volksgemeinschaft
in der Endphase der Weimarer Republik den spÃ¤teren
“diktatorischen Staatskorporatismus” (S.Â 250) zumin-
dest in Vorformen enthielten.

Die IntensitÃ¤t der von Rehling auf breiter Litera-
turgrundlage nachgezeichneten Debatten korrespondier-
te nicht mit der WirkmÃ¤chtigkeit der makrokorporatis-
tischen Gremien. Die ZAG blieb auf industrielle Bereiche
beschrÃ¤nkt und wurde 1924 seitens der Gewerkschaf-
ten beendet. Ebenso scheiterte ein Reichswirtschafts-
rat, dessen Einrichtung 1920 in der Weimarer Verfas-
sung vorgesehen war. Ãber einen vorlÃ¤ufigen Reichs-
wirtschaftsrat und einige AusschÃ¼sse kam auch die-
ses “Wirtschaftsparlament” nicht hinaus. Beide Gremien
standen fÃ¼r zwei unterschiedliche Motive: FÃ¼r die so-
zialistische Arbeiterbewegung bot der Reichswirtschafts-
rat MÃ¶glichkeiten, die Wirtschaft mitzusteuern, hinge-
gen zielten Arbeitgeber und Zentrumspolitiker wie auch
christliche und liberale Gewerkschafter darauf, in einer
Arbeitsgemeinschaft konkrete Konflikte zu regeln.

In der Nachkriegszeit blieben diese Motive durch-
aus Ã¤hnlich verteilt. Ein im Bundeswirtschaftsminis-
terium mit UnterstÃ¼tzung von Arbeitgebern und Ge-
werkschaften entwickelter Plan fÃ¼r einen Bundeswirt-
schaftsrat wurde nach dem Korea-Boom und der ge-
regelten betrieblichen Mitbestimmung fallen gelassen.
Mit der GrÃ¼ndung der EWG 1957 wurden Sozial- und
WirtschaftsrÃ¤te in den meisten MitgliedslÃ¤ndern ein-
gerichtet, allerdings nicht in der Bundesrepublik. Mit
der Konzertierten Aktion begann 1967 in Zeiten von
Planungseuphorie und Keynesianismus die sicherlich
bekannteste tripartistische Zusammenarbeit. WÃ¤hrend
Rehling sich fÃ¼r die vorherigen Abschnitte auf um-
fangreiche Forschungsliteratur und publizierte Quellen
stÃ¼tzen kann, betritt sie hier historisch fast Neuland
Allerdings ist die Konzertierte Aktion im Kontext auf-
gearbeitet, so zu Planungseuphorie und Expertenwissen
bei Tim Schanetzky, Die groÃe ErnÃ¼chterung. Wirt-
schaftspolitik, Expertise und Gesellschaft in der Bundes-
republik 1966 bis 1982, Berlin 2007. . Entsprechend ist
ihre Arbeit in diesem Abschnitt am stÃ¤rksten quellen-
gestÃ¼tzt. Im Vergleich zur Weimarer Republik waren
die Erwartungen an dieses Gremium weniger weitrei-
chend. Karl Schiller, als Bundeswirtschaftsminister einer
der Initiatoren, verband damit nicht die “Harmonisie-
rung aller gesellschaftlichen Konflikte, sondern ihre Ein-
grenzung”: Der Informationsaustausch sollte zur kollek-
tiven Vernunft und damit zu wirtschaftspolitisch richti-
gen Entscheidungen fÃ¼hren (S.Â 317f.). Zugleich zeig-
ten sich aber weiterhin die Ã¤lteren Konfliktlinien. Die
Gewerkschaften versuchten, auch sozialpolitische Ent-
scheidungen mit herbeizufÃ¼hren, die Arbeitgeberver-
bÃ¤nde hingegen, die Arbeit auf konjunkturpolitische
MaÃnahmen zu beschrÃ¤nken.

Durch Fehlprognosen verlor das Gremium zudem
bald an Zuspruch. Aufgrund einer erwarteten schwa-
chen Konjunkturentwicklung Ã¼bten die Gewerkschaf-
ten 1968 LohnzurÃ¼ckhaltung. Da unerwartet die Kon-
junktur anzog, kam es im September 1969 zu einer Welle
von wilden Streiks, um die LÃ¶hne den Gewinnen an-
zugleichen. Das Vertrauen in Planungs- und Prognose-
fÃ¤higkeit wurde durch solche Ereignisse erschÃ¼ttert.
Politisch nennt Rehling die Studentenbewegung â die in
den Sitzungen der Konzertierten Aktion als Gefahr ei-
ner Re-Ideologisierung verstanden wurde und insbeson-
dere die Gewerkschaften herausforderte â als einen de-
legitimierenden Aspekt. Dies Ã¼berrascht etwas, da in
den Gewerkschaften selbst, vor allem der mÃ¤chtigen IG
Metall, Skepsis gegenÃ¼ber einer zu engen Zusammen-
arbeit mit den Arbeitgebern verbreitet war. Ein weite-
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rer Bedeutungsverlust ergab sich schlieÃlich auch durch
internationale Spitzentreffen und den europÃ¤ischen
Einigungsprozess, die angesichts der weltwirtschaftli-
chen Verflechtungen nationalstaatliche Steuerungsmo-
delle schwÃ¤chten. Im Juli 1977 kam es zu einem abrup-
ten Ende der Konzertierten Aktion: Die Gewerkschaften
nahmen an den Sitzungen nicht mehr teil, da die Bundes-
vereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde beim
Bundesverfassungsgericht Klage gegen das Mitbestim-
mungsgesetz von 1976 eingereicht hatte. FÃ¼r Rehling
endet damit die Ãra makrokorporativer Gremien. Zwar
gab es weiterhin Einrichtungen der Zusammenarbeit â
so die 1977 gegrÃ¼ndete Konzertierte Aktion imGesund-
heitswesen â, aber diese blieben auf einzelnen Sektoren
begrenzt. 1977war der “Traum vom gesamtgesellschaftli-
chen Konsens [â¦] endgÃ¼ltig ausgetrÃ¤umt” (S.Â 432f.).

Im Fazit ihrer anschaulich geschriebenen und mate-
rialreichen Arbeit Ã¼berrascht Rehling etwas. Die Ur-
sachen fÃ¼r das von ihr konstatierte Ende des libera-
len und “modernen Makrokorporatismus” sieht sie we-
niger in der Erfolglosigkeit, was bei nur zwei ernst-
haften Versuchen, solche Spitzengremien zu etablieren,

und den zu keiner Zeit einflussreichen Wirtschafts-
rÃ¤ten eigentlich auf der Hand liegt. Sie macht viel-
mehr ein “gravierend” verÃ¤ndertes Staats- und Ge-
sellschaftsverstÃ¤ndnis dafÃ¼r verantwortlich, da seit
den 1970er-Jahren HeterogenitÃ¤t und PluralitÃ¤t in der
Gesellschaft zunehmend akzeptiert worden seien und
daher Bestrebungen, mit Spitzengremien gesellschaftli-
che Konflikte dauerhaft zu lÃ¶sen, hinfÃ¤llig wurden
(S.Â 443). Zwar mÃ¶gen Ã¼ber die Weimarer Repu-
blik hinaus auch in der Bundesrepublik manche Akteu-
re gesellschaftliche Homogenisierungsvorstellungen da-
mit verbunden haben â wie es in Ludwig Erhards “For-
mierter Gesellschaft” noch durchscheint â, aber die Zu-
sammenarbeit scheiterte an unterschiedlichen Erwartun-
gen der ArbeitgeberverbÃ¤nde und der Gewerkschaf-
ten. Hier scheint das gut ausgeleuchtete historische Sujet
fÃ¼r etwas zu weitreichende ErklÃ¤rungen herhalten zu
mÃ¼ssen, zumal Korporatismus in vielen Bereichen auch
weiterhin ohne Spitzengremien funktioniert. Vgl. fÃ¼r
die Tarifautonomie und die Bedeutung des Staates als
Akteur: Thilo Fehmel, Konflikte um den Konfliktrahmen.
Die Steuerung der Tarifautonomie, Wiesbaden 2009.
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