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V o a r w o t 

Mit dieser Reihe von Arbe i tspap ieren möchte der Sonderforschungsbereich 333 

verschiedene Forschungsergebnisse schne l l und gezie l t der in te ress i e r t en 

Fachöffentlichkeit zugänglich machen. Es handel t s i ch zum einen um noch 

unveröffentlichte Arbe i t en , zum anderen um bere i ts erschienene Beiträge, die 

jedoch n icht i n den wicht igsten sozio logischen Fachze i t schr i f t en pub l i z i e r t 

worden s ind . Die beigefügte Pub l ika t i ons l i s t e so l l darüber h inaus e inen Überblick 

über a l l e im Sonderforschungsbereich entstandenen Arbe i t en geben. 

Für den Inhal t der e inze lnen Beiträge s ind die jewei l igen Verfasser ( innen) 

ve ran twor t l i ch . 

Prof. Dr. Burkar t Lu t z 
Sprecher des Sonderforschungsbereichs 333 
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Vorbemerkung 

Die folgenden Beiträge beruhen auf Ergebnissen theore t i sch-konzeptue l l e r 

A rbe i t en und empir ischer Untersuchungen zur s inn l i chen Wahrnehmung und 

gefühlsmäßig geleitetem Handeln im Arbeitsprozeß. Sie grei fen Ergebnisse 

unserer Untersuchungen zur Arbei tsweise und Qua l i f i ka t i on von F a c h a r b e i 

t e rn im Maschinenbau au f und d i skut i e ren au f dieser Grundlage: 

o Qualifikationsanforderungen beim E insa t z neuer Technologien und die 

Grenzen sowie Voraussetzungen von "künstlicher Inte l l igenz; 

o die soz ioku l ture l l e Bedeutung körperlicher Arbeit und ihre r Veränderung 

sowie 

o Voraussetzungen für die Interessenvertretung im Betr ieb. 

Im Mi t t e lpunkt s teht die Bedeutung eines - i n der soz ia lw issenschaf t l i chen 

Ana lyse b is lang weitgehend vernachlässigten - "Wissens", das auf s i n n l i c h 

körperlicher Er fahrung beruht und das s i ch n icht ohne weiteres i n die 

vorherrschenden Kr i t e r i en für " rat ionales Hande ln" einfügt. Die hier zusam

mengefaßten Beiträge zeigen u.a . , i n welcher Weise die im Tei lpro jekt A 2 

verfolgte Forschungsperspekt ive zu neuen und ergänzenden E ins i ch t en für 

unterschiedliche Frageste l lungen und Forschungsr ichtungen führt (bzw. füh

ren kann) . Sie wurden (werden) i n untersch ied l i chen Pub l ika t i onen veröf

f ent l i cht , die e inen bre i ten aber insgesamt heterogenen Leserkre is anspre 

chen. Es erschien uns deshalb s i nnvo l l , s ie auch i n der vor l iegenden Form 

zugänglich zu machen. 
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F r i t z Böhle and Br ig i t te M i lkau 

Computerized Manufacturing and 
Emp i r i c a l Knowledge* 

1. Introduction 

This paper is concerned wi th those developments i n indus t r i a l 

manufactur ing which are being discussed under the heading of ' human-

centred manufactur ing ' , whereby changes i n employees' s k i l l s requirements 

are our main concern. The precondit ions and l imi ts of the u t i l i z a t i o n of 

Information and contro l technology i n the manufactur ing process 

(computerized production) w i l l also be def ined and discussed. Par t i cu la r 

a t t en t i on w i l l be g iven to the role which the employees' 'empir ical 

knowledge' p lays, as wel l as to the basis and precondit ions of such 

knowledge. Th is i n tu rn to provides new f indings which are of re levance for 

the design of work Organization and technology. The paper is based on the 

f indings of a study deal ing wi th the developments in the machine bu i ld ing 

trade i n the Pederal Republic of Germany. 1 

2. Development of Work Organization: Trends and Concepts 

In comparison w i th other i ndus t r i a l sectors i n the Pederal Republic of 

Germany such as the automobile indus t ry or the e l ec t r i ca l indust ry , the 

machine bu i ld ing sector has a predominance of smal l to medium size 

companies w i th in i t . As the developments to date have shown, two k inds of 

labour Systems have preva i l ed w i th in most machine bu i ld ing companies so 

far, e i ther manufactur ing wi th s e m i - s k i l l e d workers, or manufactur ing wi th 

qua l i f i ed sk i l l e d workers. Job Organization i n s e m i - s k i l l e d manufactur ing is 

character i zed by a strong d i v i s i on of labour i n terms of funct ions and 

s k i l l s . In companies where the manufactur ing process l ies main ly in the 

hands of qual i f i ed and sk i l l ed worker, the hor i zonta l as wel l as the 

v e r t i c a l d i v i s i ons of labour are less pronounced. In such cases the sk i l l ed 

* Veröffentlicht i n AI & Society. The Journa l of Human and Machine 
Intel l igence, J u l y 1988. 

1 Th is paper is based on research by F. Böhle and B. M i l kau (1988). 
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workers are capable of handl ing di f ferent machining methods and are also 

able to take part i n the job p lanning and schedul ing for the i n d i v i d u a l 

stages of Operations of machining. 

To a large extend the u t i l i z a t i on of CNC-cont ro l l ed machine tools has left 

these manufactur ing s t ructures and forms of work Organization unchanged, 

and the new technologies have been integrated into the ex i s t ing labour 

Systems. 

In the case of manufactur ing w i th s e m i - s k i l l e d workers, t h i s Integrat ion 

can have the effect of mainta in ing or further increas ing the ex is t ing 

d i v i s i on of labour. In companies w i th sk i l l e d workers hand l ing the m a n u 

fac tur ing processes, there is a tendency to carry our programming i n the 

v i c i n i t y of the machines or at least to ass ign the Jobs of program ad jus t -

ment and program opt imisat ion to qual i f i ed sk i l l ed workers. 

It i s also quest ionable as to whether a future increased u t i l i z a t i o n of CNC-

machines and the i r Integrat ion into a comprehensive da ta - t echno log i ca l 

contro l system, and the inter l inkage of manufactur ing of p l ann ing processes 

(CAD, CIM etc.) w i l l necessar i ly resul t in a cont inuat ion of these deve lop

ments. However, there are a number of factors which do ind ica te that in 

future , pa r t i cu l a r l y w i th regard to the European indus t ry , factory s t r u c 

tures w i l l be advocated which make use of the wea l th of s k i l l s and q u a l i f i -

cat ions ava i l ab l e and which seek to secure the po tent ia l for i nnova t i on and 

operat ional f l e x i b i l i t y . Th is advocacy concerns pa r t i cu l a r l y the case of the 

often smaller and medium size companies which al low the scope for act ion 

and decis ion making because of the prox imi ty of the manufactur ing process 

to the shop floor. The disadvantages of the Tay l o r i s t i c model of work Orga

n i za t i on , which ar ise par t i cu l ray i n the u t i l i z a t i o n of modern technologies, 

as wel l as the advantages which the companies der ive from being able to 

draw on the s k i l l s help by qual i f i ed workers would seem to jus t i f y th is 

course of ac t ion. 
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3. Disadvantages of the Tayloristic Model of Work Organization -
Advantages of Process-related Utilization of Skills and 
Qualifications 

Prac t i ca l experience i n the companies and sc i ent i f i c inves t i ga t ions have 

shown that the Tay l o r i s t i c approach leads, i n the case of the u t i l i z a t i o n of 

new technologies, to a number of problems some of which are mentioned 

below. 

F irms fo l lowing th i s approach would suffer from re la t i v e i n f l e x i b i l i t y in 

terms of the a l t e ra t i on of product ion batches as wel l as of the process of 

Innovat ion. Th is is due to the fact that every change of a customer order 

or of a piece of product ion equipment has f i r s t to be modelled i n terms of 

the Computer system. In the long run the f i rm might even lose i t s capac i ty 

for Innovat ion because product ion knowledge and c r ea t i v i t y on the human 

side would have been wast ing away for some period of t ime. A l l th i s is i n 

contras t to market requirements. E x i s t i n g s k i l l s (which espec ia l ly i n 

Germany are a large resource) would be rejected, whi le s k i l l s which do not 

ex i s t would be required. 

The development of more complex machining centres increases cap i t a l e x -

pendi ture per machine, thereby ra i s ing the cost of fa i lures and rejections. 

Th is i n tu rn puts more respons ib i l i t y on the Shoulders of the machine 

Operator. Apar t from Problems concerning product ion technology, the T a y l o r 

i s t i c approach also leads to an increase of bürden and r i sk s for the 

employees, thus incur r ing increased ' soc ia l costs ' . P a r t i cu l a r l y i n the 

context of the humanizat ion of work ing l i f e , the negat ive effects of 

Tay l o r i s t i c work Organization have been wide ly d iscussed and documented i n 

the Federa l Republic of Germany. The d i scuss ion has inc luded issues such 

as the one -s ided demand made on employees' s k i l l s , the h igh demand on 

Performance and the l imi ted scope for in f luenc ing the dec is ion making 

process. It has also become evident tha t such forms of work Organization 
contr ibute to hea l th r i sks and premature ret irement, loss of achievement 

Po t en t i a l as we l l as d i ssa t i s fac t ion and lack of mot iva t ion on the part of 

the employees. And , f i na l l y , companies have met w i th d i f f i cu l t i es i n r e -

c ru i t i ng personnel for such Jobs and cont inue to do so. In many instances 

i t was only possible to engage foreign workers for such Jobs. Pa r t i cu l a r l y i n 

the Federa l Republic, such effects of work Organization were spoken of as a 

' c r i s i s of Tay l o r i sa t i on ' and the demand for the humanizat ion of working 
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l i f e came to be v iewed beyond the p lant l e ve l , i n a s o c i o - p o l i t i c a l context 

(Böhle, 1977). Th is also resul ted i n a government Programme for the promo-

t ion of p rac t i ca l measures and models of work Organizat ion i n the compa

nies as wel l as support for sc ient i f i c research on the in t roduc t i on of new 

forms of work Organizat ion. 2 

In the l i gh t of the facts above, manufactur ing concepts wh ich are not 

or iented to a reduct ion and e l iminat ion of employee s k i l l s , but oriented 

ins tead towards the u t i l i z a t i o n of such s k i l l s on the shop f loor (human-

centred approach), not only offer chances for humanis ing working l i fe but 

also prov ide a number of economical advantages as we l l as benef i ts i n the 

sector of product ion technology. The pa r t i cu l a r advantages, as Schu l t z -W i ld 

has shown, are as follows (Schul t z -Wi ld , 1987, Asendorf/Nuber, 1986): 

' P rocess - re la ted u t i l i z a t i o n of s k i l l s and qua l i f i ca t i ons can save p lanning 

costs and other Investments for complex and extremely expensive automa-

t ion technologies i n the h a r d - and Software sectors when workers are able 

to bridge gaps i n the process sequence. In view of the cont inuous ly high 

costs for components of computer-a ided f lex ib le automation, the fact that 

the process - re la t ed u t i l i z a t i o n of sk i l l e d labour can reduce the r i sks and 

dura t i on of system fa i lures is of pa r t i cu la r s igni f icance. The u t i l i z a t i o n of 

qua l i f i ed , sk i l l e d workers who are familiär w i th the speci f ic manufactur ing 

equipment, increases the la t te r ' s a v a i l a b i l i t y and r e l i a b i l i t y . Such personnel 

cannot on ly prevent d isturbances by in t e r ven ing and correct ing the ongoing 

manufacur ing process, but also shorten breakdown times by performing r e -

pa i rs faster, due to the fact that spec ia l i zed maintenance personnel need 

not be ca l l ed upon and waited for. Moreover, the process - re la t ed use of 

s k i l l s can also permit a better u t i l i z a t i o n of manufactur ing equipment, not 

only w i th regard to the extent of operat iona l f l e x i b i l i t y for var ious p r o -

ducts or product va r i an t s w i th in the framework of the g i ven techn ica l 

corr idor, but also i n terms of coord inat ing machine schedules and/or 

product ion capac i ty w i th the requirements of the ongoing product ion flow. 

F i n a l l y , the process - re la ted use of s k i l l e d personnel i n the product ion 

process can also resu l t i n lower labour costs. On the one hand th i s refers 

to the savings i n costs a r i s ing outside the immediate area of manufactur ing 

2 Regarding the developments and, pa r t i cu l a r l y , the negat ive effects of 
Tay l o r i s t i c work oran iza t ion on employees, such as hea l th r i sks caused 
by extreme demands made on job Performance and one -s ided , unbalanced 
work burdens, d e -qua l i f i c a t i on and loss of mot iva t ion , please refer to 
the work of N. A l tmann and K. Düll (1979). 
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for t echn ica l Services such as work p lann ing , programming, manufactur ing 

contro l , maintenance and qua l i t y assurance i n the case of a more c e n t r a l i -

s t i c type of manufactur ing Organization. On the other hand, the number of 

workers can be reduced compared to h igh ly spec ia l i zed forms of work Orga 

n i za t i on , or those aiming for min imisat ion of the use of s k i l l s , because 

comprehensive ly s k i l l e d workers are able to replace each other and f i l l 

vacanc ies caused by i l lness or other reasons. 1 

In v iew of these facts i t would seem h igh l y l i k e l y tha t a p r o duc t i o n -

re la ted u t i l i z a t i o n of s k i l l s and qua l i f i ca t ions w i l l not on ly be mainta ined, 

but also fur ther extended and that Tay l o r i s t i c forms of work Organizat ion 

w i l l cont inue to be l imi ted or replaced by other forms (Kern, Schumann, 

1984, Schu l t z -Wi ld ) . 

4. Changes in Skill Structures: Theorie and Empirical Knowledge 

How w i l l s k i l l requirements change i f the present development cont inues to 

proceed i n the d i rec t ion of a p rocess - re la t ed u t i l i z a t i o n of s k i l l s and 

qua l i f i ca t ions? In what respects w i l l there be dif ferences of s imi la r i t i es 

compared w i th the k ind of t r a in ing and qua l i f i ca t i ons of s k i l l e d workers 

which have preva i l ed so far? 

The studies ava i l ab l e to date revea l two def in i te aspects: there w i l l be an 

increased emphasis placed on theore t i ca l knowledge, pa r t i cu l a r l y on k n o w 

ledge such as programming, whereas less demands w i l l be made on prac t i ca l , 

manual s k i l l s (Hoppe, Erbe 1986, Sonntag, 1985). 

But there are also studies which show tha t the u t i l i z a t i o n of C N C -

contro l les machines, the i r programming, Programme adjustment and m o n i -

to r ing also requires the k ind of knowledge and s k i l l s which s k i l l e d workers 

acquire through on - the - j ob experience. While s k i l l s of th i s k i n d are not 

pr imar i l y of a theore t i ca l nature , they are obv ious ly ve ry important when 

dea l ing w i th the new technologies (Dörr, 1985, Kern, Schumann, 1984). A 

t y p i c a l example of th i s is the k ind of empir i ca l knowledge he ld by sk i l l ed 

workers who have acquired a feel ing for hand l ing ce r ta in mater ia ls , or 

learned to reg ister and judge the var ious runn ing sounds of a machine 

when Contro l l ing and monitor ing machining processes. Such capab i l i t i es and 

s k i l l s p lay no smal l role i n convent iona l manufactur ing processes. They 
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form an important basis for the safe and responsible hand l ing of machines 

and mater ia l . S k i l l s of capab i l i t i es of th i s k i n d have one th ing i n common: 

the invo l v ed ways of dea l ing wi th a job do not f i t in to the category of 

computer-based Information and contro l technology and increas ing r e qu i r e -

ments as far as theore t i ca l knowledge is concerned w i l l soon make the need 

for such s k i l l s a th ing of the past. But th i s is far form being the case. In 

our inves t i ga t i on we t r i ed to e lucidate the reasons for th i s as exac t l y as 

possible. In the fo l lowing we w i l l present the Statements g iven to us by 

those engineers, manufactur ing managers, foremen and workers we i n t e r -

v iewed i n the course of our research work. 

P a r t i c u l a r l y when working w i th metal , the proper i t ies of the mater ia l and 

the ac tua l machining processes cannot be en t i r e l y p r e -p l anned and thus 

cannot be completely transformed into objective data . Th is means that the 

experience and p rac t i ca l knowledge he ld by employees is necessary i n a l l 

cases. In th i s context the companies repeatedly stress tha t the programmes 

have to be adjusted to ' ac tua l operat ional condi t ions or emphasise the fact 

tha t ' i t i s not possible to p lan every th ing from the Start ' . We would l i k e to 

quote a t yp i ca l Statement by the owner and manager of a machine bu i ld ing 

Company: 'As long as one is working w i th metal i t i s impossible to p lan 

every th ing and one must acknowledge the l imi ta t i ons of theory. C N C -

machines re l i eve the workers only of the phys i ca l burdens. Sk i l l ed workers 

remain a necess i ty due to the inev i tab l e imponderables. Düring the process 

of opt imisat ion, the Programme has to be adjusted according to the data 

r esu l t ing from di f ferent mater ia ls ' . 

Such f indings lead us to the quest ion as to whether we are not being c o n -

fronted w i th the basic l imi ts of the t e c hn i c a l - s c i en t i f i c p lann ing and 

Control l ing of product ion and work sequences affected by the use of modern 

Information and contro l technology, and whether th i s does not also show 

speci f ic l imi ts and essent ia l problems of a r t i f i c i a l in te l l i gence . 

Such quest ions, however, can only be answered when we have precise I n 

formation on the pa r t i cu l a r nature of the ' empir ica l knowledge' he ld by 

employees. It also requires our unders tanding of what th i s knowledge is 

based upon. To date, there have been r e l a t i v e l y few empir ica l i n v e s t i g a -

t ions on th i s topic and therefore i t was our objective to pursue th is 

quest ions i n a more systematic manner. 
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5. Knowledge, Its Foundations and Preconditions 

We would now l i ke to d iscuss some of the resu l ts of our inves t i ga t lons 

which are re l evant to the present debate. A n ind i v i dua l ' s capab i l i t y to 

acquire on - the - j ob s k i l l s and empir ica l knowledge, such as fee l ing for 

mater ia l or the correct understanding of ce r ta in machine sounds, are the 

resu l t of a way of working i n which sensor ia l percept ion and fee l ing p lay 

an important par t i n coping w i th the task i n hand. Th is inc ludes hav ing a 

c e r ta in re la t i onsh ip w i th the mater ia ls and tools invo l ved , as we l l as the 

pursu i t of pa r t i cu l a r methods and ways of working. 

The charac te r i s t i cs of such knowledge and s k i l l s is the establ ishment of a 

re la t i onsh ip between workers and mater ia ls and tools which can be termed 

'sympathet ic ' . In th i s context one speaks of hav ing a personal r e la t i onsh ip 

and an ' int imate knowledge' of a machine, or of 'knowing i t ins ide out ' . 

Handl ing mater ia l and manufactur ing equipment indeed requires empathy 

and subject ive invo lvement . In everyday language one often hears tha t 

workers 'must get i nvo l v ed w i th the machine ' or should ' feel the i r way i n ' , 

thus working w i th the machine i n a s imi la r manner as one would wi th any 

convent iona l too l . It i s also important that Operations are carr ied out i n 

such a manner tha t the i n d i v i d u a l procedures are not a l l p lanned i n de ta i l 

beforehand, but tha t each completed phase may serve as the basis for 

p lann ing the next . Sensor ia l percept ion dur ing the work process is ' ho l i s t i c ' 

i n the sense tha t there is no Sharp d i v i d ing l ine between the i nd i v i dua l s 

facu l t i es of seeing and hear ing. For example, they complement each other 

and re late to the i nd i v i dua l ' s ove ra l l phys i ca l S i tuat ion. Charac te r i s t i cs and 

qua l i t i es of machines and mater ia ls are not reg istered i n the same way as 

a measuring device or instrument would do, but are 'experienced' . Th is is 

p r imar i l y what we might term ' pa r t i c ipa t ing percept ion ' , meaning, for 

example, the k i n d of hear ing and l i s t en ing invo l ved when ' l i s t en ing one's 

way i n ' to something, or the k ind of fee l ing and s e n s i t i v i t y required to 

recognize or unders tand something by ' fee l ing one's way into i t " . Th is way 

of working by no means excludes or inter feres w i th r a t i ona l thought. In 

fact, the opposite is t rue : fee l ing is an important factor i n perce iv ing and 

sensing the charac te r i s t i c qua l i t i es of mater ia ls and objects. Th i s k i n d of 

percept ion i s , for the most part , acquired through p rac t i ca l experience. 

Of course the usua l c r i t e r i a of r a t i ona l work and p lann ing have noth ing to 

do w i th in tegrat ing fee l ing and i n d i v i d u a l percept ion into the work process. 
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A more d i f ferent iated understanding of what i s r a t i ona l , however, w i l l e a s i -

l y show that the cons iderat ion of such factors is by no means ' i r r a t i ona l ' 

but is s imply based of a di f ferent k ind of r a t i ona l i t y and logic. 

Th i s research f indings under l ine the thes is by which human knowledge and 

human act ion are not exc lus i v e l y guided by the pr inc ip les and the logic on 

which a r t i f i c i a l in te l l i gence Systems are based and towards which they are 

or iented. The f ind ing also support research and cons iderat ion concerned 

w i th the dif ferences between human thought and sensor ia l percept ion on 

the one hand, and the i r technological Simulation on the other (for example, 

Dreyfuß and Dreyfuß 1986). They not on ly po int towards the l im i ts of Com

puter technology, but also revea l that i t s app l i ca t i on also depends on 

employees making use of s k i l l s , qua l i f i ac t i ons and working methods which 

do not correspond to Computer logic and the Computers way of funct ioning. 

A s our inves t i ga t i on shows, i t i s th i s factor i n pa r t i cu l a r which leads to a 

number of new problems. 

6. New Demands Made on the Design of Work Organization and 

Technology 

Accord ing to the f ind ing of our inves t i ga t i on , s k i l l s , qua l i f i ca t i ons and 

empir ica l knowledge and feel ing for mater ia ls etc. can only be acquired, 

developed and appl ied i n the working process. Th is process requires e s t ab -

l i s h i n g and mainta in ing an adequate r e la t i onsh ip to machines, tools, 

mater ia ls , work processes and sensor ia l percept ion. It is i n th i s respect, 

however, that we encounter a number of problems. 

By consider ing the changes occuring i n the machine bu i ld ing sector as an 

example, i t becomes ev ident that the u t i l i z a t i o n of CNC-machines resu l ts i n 

changes i n the areas of technology, work Organization and personnel 

po l ic ies which undermine and res t r i c t the development of such s k i l l s i n a 

number of ways. The causes of these changes are not i n d i v i d u a l , iso lated 

factors, but an ent i re Syndrome which inc ludes : changes i n control 

technology and the ex te rna l design of machines (encasements, etc.); f lex ib le 

deployment of employees; the Integrat ion of the machine into the overa l l 

manufactur ing process. These factors br ing about complex changes i n the 

re la t i onsh ip between workers and machines, and the ove ra l l work methods 

and procedures. A number of points may serve to i l l u s t r a t e th i s : the 
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i n d i v i d u a l sk i l l e d workers no longer have ' the i r machine' , but are assigned 

to var ious machines; di f ferent processing phases must be p lanned further i n 

advance, and immediate sensor ia l experience is r es t r i c t ed by the 

encasements of the machines and par t l y by the i r higher operat ing speeds, 

whi le the i n d i v i d u a l machin ing processes can no longer, or on ly to a minor 

extent , be immediately adjusted or regulated. 

These developments place the employees i n a contrad ic tory work S i tuat ion: 
they must make use of the i r empir ica l knowledge and the i r s k i l l s aquired 

on the Job and recognize fau l ts by cer ta in sounds a r i s ing ( in the case of 

too l breakage, for example) and thus aver t System f a i lures . The workers 

must also, i n spi te of measuring devices and instruments , be able to assess 

and judge, to 'get the feel o f mater ia ls and tools on the basis of aquired 

empir ica l knowledge. A t the same time, however, the design of technology, 

work Organization and personnel assignment makes th i s increas ing ly 

d i f f i cu l t to put in to pract ice . Present day sk i l l e d manufactur ing work f inds 

i t s e l f beset w i th a number of new problems. Th is is ev idenced by the r i s ing 

insecur i t y and fee l ing of being overburdened among workers, as we l l as the 

occurence of mental stress and even conf l ic ts w i th super iors and v io la t ions 

of safety regulat ions - for example, when machine Covers are removed i n 

order to improve the v iew of machine ac t i on etc. In these c ircumstances 

pos i t i ve act ions, such as the reduct ion of phys i ca l work bürden and the 

increase i n theore t i ca l knowledge, can ce r ta in l y not be put to the i r most 

ef fect ive use. 

In the l i gh t of these condit ions i t i s not only quest ionable as to whether 

the employment of qua l i f i ed sk i l l ed workers is desirable for the Operation 
of CNC-machines . It is equa l ly open to the quest ion as to whether the i r 

employment i n th i s area w i l l general ly es tab l i sh i t s e l f and prove w o r t h -

whi le , not only from the companies' po int of v iew, but also from the 

workers ' Standpoint. Accord ing to our research f ind ing , th i s w i l l also 

depend on whether the k i n d of s k i l l s which are present ly being put to good 

use (and being demanded by the companies) by qua l i f i ed s k i l l e d workers 

w i l l no longer be regarded as ' tac i t s k i l l s ' . But instead, such s k i l l s w i l l be 

systemised i n the development of Information and contro l technology, i n the 

design of work Organization and personnel u t i l i z a t i o n , as wel l as i n the 

t r a i n i n g of workers. In th i s context the term ' tac i t s k i l l s ' (Wood, 1986) i t 

most t e l l i ng for, i n the majority of cases, these s k i l l s are taken for 

granted, or 'go wi thout say ing ' . But as our inves t i ga t i on shows, th i s is far 
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from being the case. If these ' t ac i t ' s k i l l s do not f ind systemat ic c o n s i -

derat ions i n Company pract ice and remain merely to be t aken for granted, 

th i s could lead to the gradual e l iminat ion of those employee s k i l l s and the 

ve ry empir ica l knowledge which is of dec is ive importance for the m a n u 

fac tur ing process. Regarding s k i l l s and knowledge of th i s nature as s u p e r -

f luous, now or i n the near future, could eas i l y favour a development which 

could lead to an eros ion of important precondit ions for the u t i l i z a t i o n and 

funct ion ing of new technologies i n manufactur ing . 

7. Concluding Remarks 

In the soc ia l sciences, i n d u s t r i a l psychology and work sciences, one f inds 

r e l a t i v e l y few systemat ic inves t iga t ions dea l ing w i th the k i n d of s k i l l s , 

qua l i f i ca t ions and working methods we have discussed i n th i s a r t i c l e . If 

such s k i l l s are at a l l acknowledged, they genera l ly receive no more a t t e n 

t i o n than being c lass i f i ed as 'empir ica l knowledge' or as ' t ac i t s k i l l s ' and 

le f t at that , w i thout any attempt being made to ga in a complete u n d e r -

s tand ing of the i r foundat ions or the precondi t ions on which they depend. In 

our opinion, such a close understanding must be regarded as an important 

factor i n the general d i scuss ion on the use of Information technologies i n 

the manufactur ing process, the i r effects, l im i ta t i ons and precondi t ions . In 

th i s context , however, the p reva i l ing soc io log ica l and psycho log ica l concepts 

must be placed on a broader basis . The fo l lowing Statement by an i n 

d u s t r i a l psychologist expresses th i s i n a ve ry apt manner: 'The p reva i l ing 

t rend i n general psychology and the t r a d i t i o n a l i n d u s t r i a l sciences is o r i 

ented towards obscur ing the very dif ference between man and machine 

which is essent ia l i n th i s context. They are attempting to model man a c -

cording to the analogy of the Computer, more prec ise ly , i n the manner of a 

d i g i t a l , s e r i a l Computer' (Volpert, 1986). Thus the predominant sc ient i f i c 

concepts deal ing w i th sensor ia l percept ion are or iented pr imar i l y to the 

c o g n i t i v e - r a t i o n a l ac t ion and a corresponding mode of acqu i r ing Information 

and processing i t . In th i s paper we have presented f ind ing of an i n v e s t i -
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gation which was no t 3 based on such sc ient i f ic theories and concepts. In 

doing so we are able to show that sensor ia l perception and experience 

(v i sua l , aud i tory and physica l ) and feel ing also from an important f o u n d -

at ion of cognit ive processes and human act ion. Accord ing to our f indings, 

however, i t is also important to regard human perception in a general 

context together w i th the ent ire scope of i nd i v i dua l act ion and not to take 

an i so lated view of th i s factor. The studies ava i lab le to date, such as the 

one deal ing w i th the systemic nature of i n tu i t i ve knowledge (Goldberg, 

1985), or the study of the s e n s o r i a l - p h y s i c a l foundations of human i n t e l -

l igence (Dreyfus, 1972), g ive too l i t t l e considerat ion to the fact that a 

cer ta in re lat ionship to objects and specif ic forms of p rac t i ca l work, as we 

have prev ious ly described, are always invo l ved and form a bas is of such 

modes of perception. A n important requirement for a further systematic i n 

vest igat ion of such conncections i s , among others, the cont inuat ion of the 

d iscuss ion of the differences between human act ion, percept ion and thought 

on the one hand, and the Systems of ' a r t i f i c i a l inte l l igence 1 on the other. 

As our inves t i ga t ion has shown, i t does not suffice merely to d iscuss the 

l imits of t echn ica l Simulation and the extent to which human perception 

can be replaced. It is of greater importance to estab l i sh the precondit ions 

on which such Systems' capac i ty to funct ion depends and also to c lar i fy 

exac t l y how and where human capabi l i t ies and ways of act ing and working 

(which cannot be s imulated or replaced by techn ica l Systems) w i l l remain a 

necess i ty . Th is a lso means that t echn ica l Systems must be ne i ther designed 

nor appl ied i n such a way that the development and employment of such 

human capabi l i t ies is impaired or endangered. The r esu l t ing demands on the 

design of technology, work Organization and t ra in ing could on ly be br ief ly 

out l ined in this paper. It is necessary to carry out further invest igat ions 

as well as to compile reports of the p ract i ca l experience a l ready ava i l ab le . 4 

3 Our theore t i ca l work cont inues along the l ines of the f indings on senso 
r i a l percept ion as they have been estab l ished w i th in the framework of 
research or iented to phenomenology and Gesta l t psychology (Straus, 
1956, Merleau Ponty, 1966). Our work is also based on research deal ing 
w i th the systemic character and the p rac t i ca l s igni f icance of i n t u i t i v e 
knowledge and e idet ic and assoc ia t ive thought (Goldberg, 1985, Watz -
lawick, 1982). L a s t l y we have also drawn on the f indings of ep istemolo-
g i ca l l y or iented research on the di f ferent forms of r a t i ona l i t y and 
knowledge (Langer, 1984, Po lany i , 1966). 

4 Some i n i t i a l attempts i n th is d i rec t ion are ev idenced by a design of 
contro l technology of CNC-machines or iented to a c tua l human working 
methods and human working sequences. More extens ive considerat ions on 
the general design of technology are to be found, for example, i n the 
work of Rosenbrock at the Un i ve r s i t y of Manchester. (For example, refer 
to H.H. Rosenbrock, 1977). 
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F r i t z Böhle 

"Körper" und I n d u s t r i e k u l t u r — 
S o z i o k u l t u r e l l e Aspekte Körper1icher 
A r b e i t und i h r e r Veränderung* 

1. En t s inn l i chung oder die Wiederkehr des Körpers? 

Über den Körper zu reden, scheint i n Mode zu se in. Entw ick lungen im A r 

bei tsbere ich, die fortschre i tende Technis ierung und Automat is i e rung geben 

Anlaß, von einem Schwinden der Körperlichkeit und einer En t s inn l i chung 

von Arbe i t zu sprechen. Zugle ich erfreuen s i c h körperbezogene Aktivitäten 

zunehmender Be l iebthe i t und Verbre i tung: Sport l iche Betätigung und Jogging 

bis zum Body -Bu i l d ing und Tanzgymnast ik, ebenso wie gesunde Ernährung 

oder Bewegungs- und Körpertherapien, s ind Beispie le hierfür. Zeigt s i ch i n 

ihnen auch e in gewandeltes Bewußtsein über den Körper? Drückt s i ch i n 

diesen Entwick lungen e in soz ioku l ture l l e r Wandel im Umgang mit dem Körper 

aus? E inze lne Soz ia lwissenschaf t ler sprechen jedenfa l ls sowohl von einem 

"Schwinden der S inne" wie aber auch von einer "Wiederkehr des Körpers". 1 

Um solche Fragen zu beantworten, sche int mir e in Exkurs i n die "Geschichte 

des Körpers" unerläßlich. Deshalb h ie rzu zunächst kurz einige Anmerkungen. 

2. Zur Geschichte des Körpers 

Wie neuere soz ia lh i s to r i sche Untersuchungen zum "Gebrauch der S inne" z e i 

gen, hat im Prozeß gese l l schaf t l i cher Modernis ierung der Mensch zwar g e 

lernt , se inen Vers tand zu entwicke ln und zu benutzen, aber n i ch t ohne 

Pre is . Zurückgedrängt wurde zugle ich die Fähigkeit, mit dem Körper und mit 

den Sinnen, d.h. hörend, r iechend, schmeckend, sehend, die Weit zu erfahren 

und i n dieser Weise auch zu "begrei fen". A l s charakte r i s t i sche Merkmale 

* Ersche in t i n le i ch t gekürzter Form i n : R e v i e r - K u l t u r , Ze i t schr i f t für 
Gesel lschaft , Kunst und Po l i t i k im Bal lungsraum, 1988. 

1 Vg l . h i e r zu z.B. den gleichnamigen T i t e l e iner Pub l i ka t i on von Kamper, D.; 
Wulf, Ch. (Hrsg.): Die Wiederkehr des Körpers, F rank fur t 1982, sowie 
Kamper, D.; Wulf, Ch. (Hrsg.): Das Schwinden der Sinne, F rank fu r t 1984. 
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dieser En tw i ck lung werden hervorgehoben: Unmitte lbare körperliche A u s 

d r u c k s - und Umgangsformen (wie unmit te lbarer Körperkontakt, Gest ik , M i 

mik) werden ebenso wie der Gebrauch der sog. Nahsinne (Schmecken, R i e 

chen) aus dem "öffentlichen" Leben ausgegrenzt. Demgegenüber werden die 

körperliche Dis tanz zu Dingen wie Personen, die Abt rennung der s inn l i chen 

Wahrnehmung von subjekt ivem Empfinden und der ra t iona le Gebrauch der 

Sinne, be i dem z.B. das anschauende Betrachten zum Beobachten wird , zum 

Le i t b i l d r i cht i ger Lebensführung.2 Aber auch im sog. P r i v a t - und Int imbe

re i ch , ebenso wie i n der Kunst und Ästhetik, tu t s i ch - angesichts dieser 

Entw ick lungen - keineswegs e in Bereich s inn l i che r und körperlicher Fre ihe i t 

auf. Körperlichkeit und s inn l i che Er fahrung fa l l en auch h ie r unter das V e r 

d ik t , die Ausgrenzung des Körpers aus der A l l t a gsp rax i s n i ch t zu gefährden, 

sondern zu stützen. E i n Be isp ie l im Bere ich der Kunst i s t die "Entkörperli

chung" der Musik, die Ablösung der Musik, ih re r P rak t i z i e rung , ebenso wie 

ihre Rezept ion von der Verbundenhei t mit Bewegungen des Körpers, i n s b e 

sondere des Tanzes. E ine Entw ick lung , die im Rahmen der Kirchenmusik 

e ingesetzt und maßgeblich die sog. k lass i sche Musik prägt und wesent l ich 

zur Untersche idung von sog. E - und U- ( e rns te r und Un t e rha l tungsmus ik 

führt. 3 

Zugle ich - dies i s t die andere Seite dieser En tw i ck lung - erfährt aber der 

Körper auch eine besondere gese l lschaf t l iche Beachtung. So schlägt mit dem 

Ze i ta l t e r der Aufklärung j a bekannt l i ch auch die Stunde der modernen M e 

d i z i n und Hygiene. Es wäre daher zu e in fach, die Geschichte des Körpers im 

Prozeß gese l l schaf t l i cher Modernisierung nur als e inen Prozeß der "Entkör

per l i chung" oder "En t s inn l i chung " zu beschreiben. Mit dieser Entw ick lung 

e inher geht auch e in verändertes Bewußtsein über den Körper. 

Grundlegend für das neuze i t l i che Verständnis vom Körper i s t die Trennung 

von Körper und Geist bzw. von Körpern und Seele. Der Körper wird i n d i e 

ser Betrachtung a ls bloßer Organismus begri f fen und als durch phys i o l o g i -

2 Vg l . h i e r zu z.B. die Darste l lung bei E l i a s , W.: Ober den Prozeß der Z i v i 
l i s a t i on , 2. Bd. , F rank fur t 1976; Corbin, A. : Pest land und Blütenduft -
E ine Geschichte des Geruchs, Be r l in 1984; Imhof, A .E . (Hrsg.): Der 
Mensch und se in Körper - Von der An t i k e bis heute, München 1983; 
Mat tenk lo t t , G.: Der übersinnliche Le ib , Reinbek bei Hamburg 1982; 
Hof fmann-Axthe lm, D.: Sinnesarbei t - Nachdenken über Wahrnehmung, 
F rank fu r t 1984; Kamper, D.; R i t ter , V. (Hrsg.): Zur Geschichte des 
Körpers, München 1976. 

3 Vg l . h i e r zu z.B. die Untersuchungen von Blaukopf, K.: Mus ik im Wandel 
der Gesel lschaft , München 1984. 
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sehe Abläufe und anatomische Gegebenheiten bestimmt gesehen. A u f diese 

Weise wird der Körper zum Objekt naturwissenscha f t l i cher E rkenn tn i s . Er 

wird a ls Mechanismus wahrgenommen und behandelt , dessen Bestandte i l e und 

Bewegungsabläufe es zu erkennen und dessen Störungen es zu beheben 

g i l t . 4 Diese Auf fassung vom Körper korrespondiert mit der für das n e u z e i t 

l i che Weltverständnis charak te r i s t i s chen Unterscheidung zwischen Mensch 

und Natur , wobei Natur a ls Sache, und i n diesem Sinne Objekt, und der 

Mensch a ls e in mit eigenem Wil len, Empfinden und geist igen Potenzen a u s 

gestattetes Subjekt begri f fen wird. Grundlegend für die mit dem n e u z e i t l i 

chen Denken einhergehende "Entzauberung der Welt", die vor a l lem die Z u 

rückdrängung animis t i scher und myst ischer Weltbi lder be inha l te t , i s t daher 

eine "Entsee lung" der Natur und ihre "Ve rsach l i chung " . 8 Damit w i rd jedoch 

auch der Mensch se lbst i n quas i zwei Te i le gespalten: i n seine natürlichen 

Grundlagen und Bestandte i l e und seine spez i f isch menschl ichen E igenscha f 

ten, die primär i n se inen see l ischen und geist igen Potenzen gesehen werden. 

Der Körper und die Sinnesorgane werden nach dieser Auf fassung der Natur 

zugeordnet, die - ebenso wie die äußere Natur - dem menschl ichen Geist 

und der Ratio unterzuordnen und von diesen zu beherrschen s ind . 

Die sk i zz i e r te Trennung von Geist und Natur wird i n der neuze i t l i chen E n t 

wick lung spätestens se i t i h r e r phi losophischen Begründung durch Descartes 

kaum mehr i n Frage geste l l t und hat z.B. nachha l t i g den m e d i z i n i s c h - n a 

turwissenscha f t l i chen Umgang mit dem Körper geprägt. 6 Aber n i ch t nur im 

wissenschaf t l i chen Verständnis, sondern vor al lem im p rak t i s chen Umgang 

mit dem Körper f indet diese Auf fassung ihren Niederschlag. J a v ie l es 

spr icht eher dafür, daß die Veränderungen im prakt i schen Umgang mit dem 

Körper auch maßgeblich das wissenschaf t l i che Verständnis geprägt haben. 

Soz ia lh is tor ische S tud ien zeigen hier , daß der Körper i n der neuze i t l i chen 

Entw ick lung keineswegs nur ausgegrenzt und verdrängt wi rd , sondern auch 

i n neuer Weise "geformt" w i rd : Worum es h ier geht, i s t die gese l l schaf t l i che 

Zur ichtung des Körpers zu einem "Objekt", das wie eine "Sache" genutzt und 

4 Vg l . h ie rzu auch die Dars te l lung bei Wienau, R.: Die Entdeckung des 
menschl ichen Körpers i n der neuze i t l i chen Mediz in. In: A . E . Imhof 
(Hrsg.): Der Mensch und se in Körper - Von der A n t i k e bis heute, 
München 1983. 

5 Vg l . h ie rzu z.B. auch die Darste l lungen des modernen Naturverständnisses 
i n Großklaus, G.; Oldemeyer, E. : Natur a ls Gegenwelt, Kar l s ruhe 1983. 

6 Vg l . z.B. h i e r zu auch die Darste l lung bei Berman, N.: Wiederverzauberung 
der Welt - Am Ende des Newton'schen Ze i ta l ters , Reinbek be i Hamburg 
1985. 
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i n Dienst genommen werden kann . Thewele i t hat dies am Be isp ie l des M i l i 

tärs nachgezeichnet, der D isz ip l in i e rung und Erz i ehung des Körpers zu einer 

maschinengle ich funkt ion ierenden, panzerhar ten "Kampfmaschine" . 7 Foucaul t 

hat die damit verbundene Instrumenta l is ierung des Körpers a l s e inen u m 

fassenden - von veränderten Erz i ehungsprakt iken b is zur J u s t i z re ichenden 

- gese l l schaf t l i chen Prozeß der Zur ichtung des Körpers beschr ieben, dessen 

Z ie l es i s t , e inen kont ro l l i e r t en und kont ro l l i e rbaren Körper h e r v o r z u b r i n 

gen, der s i ch wie eine "Sache" für von außen vorgegebene Ziele benutzen, 

e insetzen wie aber auch - je nach Er fordernis - s t i l l s t ehen läßt. 8 

3. Körper und Industriearbeit 

Was br ingen solche Erkenntn isse für das Thema "Körper und I n d u s t r i e k u l 

tu r " ? Was br ingen sie für die anfangs aufgeworfenen Fragen? Sie machen 

auf e inen Sachverha l t aufmerksam, der mir für die Einschätzung der soz i o -

k u l t u r e l l e n Rolle körperlicher Arbe i t w icht i g erscheint , der aber l e i cht aus 

dem B l i ck f e ld gerät: In der h is tor i schen En tw i ck lung be inha l t e t und er fo r 

dert gerade die "Erz i ehung zur Lohnarbe i t " eine besondere Zur i ch tung und 

D is z ip l in i e rung des Körpers. Dies besagt zum einen, daß die i n der i n d u 

s t r i e l l en Produkt ion benötigten Arbeitskräfte n i ch t a l l e i n durch den " s t u m 

men Zwang der ökonomischen Verhältnisse" (Marx) hervorgebracht werden, 

sondern ergänzend auch die für indus t r i e l l e Lohnarbe i t notwendigen V e r 

ha l tensweisen und Arbe i tsor ient i e rungen entwicke l t werden müssen. Nur e in 

Be i sp i e l : die Gewöhnung an regelmäßige Arbe i t s ze i t und Pünktlichkeit. 9 Zum 

anderen besagt dies, daß bei dieser "Erz i ehung zur Lohnarbe i t " der Umgang 

mit dem Körper, spez ie l l das Er l e rnen eines " ins t rumente l l en " Umgangs mit 

dem Körper, eine zentra le Rolle sp ie l t . Nur einige Anmerkungen h i e r zu : 

7 Vg l . Thewelei t , K.: Männerphantasien, Frank fur t/Main 1977. 

8 Vg l . h i e r zu z.B. Foucaul t , M.: Überwachen und Strafen, F rank fu r t 1976 
sowie Foucau l t , M.: Über Straf just iz , Psych ia t r i e und Mediz in , F rank fur t 
1976. Siehe h i e r zu ferner auch Lippe, R.: Zur Naturbeherrschung an 
Menschen, Bd. I und II, F rank fur t 1981, sowie etwa die Dars te l lung bei 
Berr , M. -A . : Die Sprache des Körpers, F rank fu r t 1984, S. 20 ff. 

9 Vg l . h ie rzu ausführlicher etwa die Darste l lungen bei Thompson, E.B.: Zeit, 
A rbe i t sd i s z i p l i n und Industr i ekap i ta l i smus. In: R. Braun u .a . (Hrsg.): G e 
se l l schaf t i n der indus t r i e l l en Revo lut ion , Köln 1973, sowie allgemeiner 
zur Erz iehung z u r Lohnarbei t Mahnkopf, B.: Verbürgerlichung - Die L e 
gende vom Ende des Pro le tar ia ts , Frankfurt/New York 1985, insb . Kap. I; 
Meyer, W.H.: Arbe i tsunzufr i edenhe i t - e in interessantes Mißverständnis, 
Opladen 1982; Treiber , H.; Ste inert , H.: Die F a b r i k a t i o n des 
zuverlässigen Menschen, München 1980. 
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Es lassen s ich unschwer Entsprechungen zwischen indus t r i e l l e r P r o d u k t i 

onsarbei t und der sk i z z i e r t en Auf fassung vom Körper f es ts te l l en . Das V e r 

ständnis vom Körper a ls phys i sch-mate r i e l l e s Substrat , seine Abt rennung 

von den geist igen Potenzen und seine Zur ichtung für e inen ins t rumente l l en 

Umgang entsprechen se iner Nutzung im indus t r i e l l en Produktionsprozeß: 

se iner Unterordnung unter die vom Betr ieb vorgegebene technische und a r 

be i tsorganisator ische Gesta l tung von Produkt ionsprozessen, Arbe i tsaufgaben 

und Produkt i onsz i e l e . 1 0 Dies be inha l te t auch die Trennung von körperlicher 

und geist iger A rbe i t , d.h. die Unterordnung der körperlichen Arbe i t unter 

die geistige, was vor al lem i n der Gle ichsetzung von körperlicher Arbe i t mit 

"ausführender" A rbe i t und geist iger Arbe i t mit planender und d i spos i t i ve r 

Tätigkeit se inen Ausdruck erfährt. Seine b i s l ang wohl deut l i chste prakt i sche 

Rea l is ierung hat dies i n den Grundpr inz ip ien der w issenscha f t l i chen B e 

triebsführung, im sog. Taylor ismus, er fahren. Er wird se i t Beginn dieses 

Jahrhunder ts zu einem vorherrschenden Pr inz ip der Organisat ion i n d u s t r i e l 

l e r Produkt ionsprozesse, insbesondere i n Bereichen der Massenprodukt ion 

und Konsumgüterindustrie. E ine se iner wicht igs ten Maximen i s t die Trennung 

der P lanung von der Ausführung der Arbe i t und eine möglichst genaue 

Fest legung der Arbe i tsaufgaben und ihrer Ausführung. Damit w i rd zug le ich 

der Arbe i t e r a ls " ge i s t i g - see l i sches " Wesen aus dem Arbeitsprozeß we i tge 

hend ausgespart und a ls "Subjekt" primär außerhalb der Arbe i t angesiedelt . 

Dabei t r e t en im Ver l au f i ndus t r i e l l e r En tw i ck lung ergänzend zu den von 

außen gesetzten Leistungszwängen und - k o n t r o l l e n auch Le is tungsanre i ze , 

durch die n i ch t nur eine F r emd- , sondern auch eine S e l b s t - I n s t r u m e n t a l i 

s ierung zu einem notwendigen Umgang mit dem Körper im Produktionsprozeß 

wird . Die Verdrängung von Gefährdungen und Gesundheit , der Versuch , s i ch 

ihnen gegenüber unempf indl ich zu machen, und eine entsprechende D i s z i p l i 

n ierung des Körpers s ind notwendige und unvermeidl iche Beg l e i t e r s che inun

gen, dieser En tw i ck lung . 

Wie s tark h ierbe i die Auf fassung vom Körper als phys i s ch -o rgan i sche G e 

gebenheit die Arbe i t sorgan isa t i on prägt, zeigt s i ch spez ie l l da r in , daß dies 

auch dort e in L e i t b i l d i s t , wo man um eine körper- und le istungsgerechte 

Gesta l tung der Arbe i t bemüht i s t : K r e l l kommt hier z.B. i n e iner U n t e r s u 

chung über das B i l d vom Körper i n den Arbe i tswissenschaf ten zu dem E r 

gebnis, daß hier der menschl iche Körper als beweglicher Mechanismus gese-

10 Vg l . h i e r zu auch die Dars te l lung bei Krozowa, A. : Produkt ion und S o z i a 
l i s a t i on , F rank fur t 1976. 
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hen und primär als eine zu vermessende E inhe i t begri f fen wird . Mi t te ls 

Anthropometer, T a s t e r - und G le i t zah l , Bandmaß, Winkelmesser und M i k r o 

e l ek t ron ik werden Körpergewicht und -große, Länge, Bre i te , Umfang und 

Höhe von Körperteilen, Beugewinkel und Druckver te i lungen auf Unterlagen 

bei verschiedenen Körperhaltungen gemessen, und aus der Summe von E i n 

ze l fak ten e in "Normalmensch" kons t ru ie r t , auf den dann Geräte und Mobi l iar 

am Arbe i t sp l a t z abzustimmen s ind . Po in t i e r t s t e l l t sie heraus, daß so z.B. i n 

den Darste l lungen der Anthropomet iker die Menschen l e t z t l i c h so w i rken , als 

se ien sie nie lebendig gewesen. 1 1 

Ich möchte noch einige weitere Aspekte körperlicher Arbe i t im indus t r i e l l en 

Produktionsprozeß hinzufügen. 

Körperliche Arbe i t wird i n der indus t r i e l l en Produkt ion n i ch t nur als primär 

ausführende Arbe i t behandelt ; sie i s t auch n i ch t zu trennen von phys ischen 

Be lastungen, Gefährdungen der Gesundheit und im Ext remfa l l Invalidität. 

Ob an der Maschine, am Fließband oder am Hochofen - die Befunde h ierzu 

s ind umfangreich. Es wäre e in eigene Be i t rag notwendig, dies auszuführen. 

Deshalb eher zusammenfassend einige Ergebnisse aus einer neueren B e 

standsaufnahme: Immer noch - so heißt es h ie r - s ind M i l l i onen von A r 

bei tnehmern belastenden und gesundheitsschädlichen Arbei tsbedingungen 

ausgesetzt , die aus der Arbeitsumgebung, der Arbe i t so rgan isa t i on und dem 

Arbe i t s vo l l zug resu l t i e ren . Hervorzuheben s ind körperliche Schwerarbeit , 

aber insbesondere negat ive Umgebungseinflüsse wie Lärm, Hi tze , Staub, wie 

auch N a c h t - und Schichtarbe i t , e insei t ige Anforderungen und hohes A r 

be i ts tempo. 1 2 Zu betonen i s t : Körperliche Belastungen und Gefährdungen der 

Gesundhei t t re ten n i ch t nur bei t rad i t i one l l e r körperlicher Schwerarbeit , wie 

11 Vg l . K r e l l , G.: Das B i ld der F rau i n der Arbe i tswissenschaf t , F r a n k 
furt/Main 1984, S. 141 ff. sowie S. 166 ff. Zu neueren, h ie rbe i n icht 
berücksichtigten Entwick lungen i n der Arbe i tswissenschaf t siehe insb. 
Luczak, H.; Volpert , W.; Rae i the l , A.; Schwier, W.: Arbe i tswissenschaf t , 
Eschborn 1987 (Hrsg): Rat iona l i s i e rungskurator ium der Deutschen W i r t 
schaft (RKW)). Zu entsprechenden Entw ick lungen i n der Arbe i tsmediz in 
siehe z.B. die Darste l lung bei Gensch, R.: Der Körper als Werkzeug - Der 
Körper als Werkstück: Die Pro fess ional is ierung der Beziehung von Körper 
und Arbe i t . In: Imhof ebd.; sowie Müller, R.: Der amputierte Mensch -
K r i t i k des Be las tungs - , Beanspruchungskonzepts der t r ad i t i one l l en A r 
be i tswissenschaf t und der Arbe i tsmediz in . In: WSI-Mit te i lungen, Heft 4, 
1985. 

12 Vg l . zu den h ier z i t i e r t en Ergebnissen insb . die Dars te l lung bei B i -
spinck, R.: Arbe i tsbedingter Gesundheitsverschleiß, Fak t en und A r g u 
mente. In: WSI-Mit te i lungen, Heft 4, 1985. 
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etwa beim Heben schwerer Werkstücke und Werkzeuge, auf. Solche Formen 

von Arbe i t s ind durch technische P roduk t i ons - und Hi l f smi t t e l ohne Zweifel 

geringer geworden. Körperliche Belastungen ergeben s ich auch dann, wenn 

e inzelne Arbeitsvollzüge für s i ch gesehen mit geringer körperlicher B e a n 

spruchung verbunden s ind , diese aber beständig wiederholt und unter Z e i t -

und Le is tungsdruck ausgeführt werden müssen. Körperliche Belastungen 

entstehen auch, wenn e inzelne Sinnesorgane sehr s tark und e inse i t i g b e a n 

sprucht werden, wie z.B. das Sehvermögen bei d i f f i z i l en K o n t r o l l - und Über

wachungstätigkeiten. 1 3 

4. Technik als Befreiung vom "Makel" körperlicher Arbeit 

Betrachten wir also das Sch icksa l des Körpers i n der neuze i t l i chen E n t 

w ick lung und seine Rolle im Arbeitsprozeß, so besteht wenig Anlaß, ihm eine 

besondere s o z i o - k u l t u r e l l e Wertschätzung beizumessen. Es l iegt daher auch 

nahe, i n der Techn is i e rung und Automat is ie rung eine Chance für die B e 

f re iung vom Mühsal körperlicher Arbe i t zu sehen oder zumindest zu erho f 

fen. Jedenfa l ls f inden s i ch eine Reihe Belege, die eine solche Einschätzung 

bekräftigen: Der Abbau körperlicher Belastungen wird von Industr iearbe i tern 

pos i t i v a ls Be i t rag zur Verbesserung der Arbei tsbedingungen bewertet, aber 

n i ch t nur unter dem Aspekt der En t l as tung und dem Schutz der Gesundheit . 

Es werden h i e r in auch Chancen gesehen, vom "Make l " körperlicher Arbe i t 

befreit zu werden. 1 4 Die Verr ingerung körperlicher Beanspruchung bedeutet 

h ier auch Verr ingerung von Schmutz, durch die s i chtbar der Arbe i t e r s ta tus 

n i ch t nur im Betr ieb, sondern auch außen demonstriert w i rd . Technische 

Veränderungen werden begrüßt i n der Hoffnung, daß damit die Unterschiede 

zwischen den körperlich arbei tenden Produkt ionsarbe i te rn und den A n g e 

s t e l l t en aufgehoben oder zumindest vermindert werden. Typ i sch hierfür etwa 

Aussagen von Arbe i t e rn aus einer Untersuchung Ende der 60er Jahre : 

"Durch die Technik k a n n der Arbe i t e r v i e l l e i ch t auch mit Schl ips und K r a 

gen rumlaufen, dann i s t der Unterschied v i e l l e i ch t n i ch t mehr so f e s t z u 

s t e l l en . " Oder: "Wenn man die Jahre zurückdenkt, dann gab es doch am 

Hochofen nur Knochenarbei ter . Heute, mit der Maschine, kann der Arbe i t e r 

p rak t i s ch im Ausgehanzug seine Arbe i t v e r r i ch t en . " Und: "Das gese l l s cha f t -

13 Bednar z -Braun , E . : A rbe i t e r innen i n der E l ek t ro indus t r i e , München 1983, 
S. 174. 

14 Vg l . h ie rzu z.B. die Befunde bei Kern, H.; Schumann, M.: Industr iearbe i t 
und Arbeiterbewußtsein, Frank fur t 1970, S. 275 f. 
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l i ehe Ansehen wird besser, denn der Arbe i t e r kommt, wenn er im K i t t e l a r 

bei tet , sauber nach Hause. Man s ieht n i ch t , welche Arbe i t er v e r r i ch t e t . " 1 3 

Entsprechend auch die Folgerungen aus e iner neueren Untersuchung bei 

A rbe i t e rn i n der Werf t industr ie : "... für die meisten i s t Körperlichkeit der 

A rbe i t synonym mit hoher phys ischer Be lastung, mit Dreck und geringem 

Prest ige - man möchte sie l ieber vers tecken, a ls darauf se in Selbstbewußt

se in gründen." E x p l i z i t wird n icht von wenigen das Zie l formul iert : "Nie 

wieder körperlich arbe i ten müssen!" 1 6 Der mit körperlicher Arbe i t v e r b u n 

dene soz ia le Status wird dabei besonders v on Frauen negat iv und entwür

digend er lebt . Gerade sie werden i n der Produkt ion vornehml ich i n hoch 

a rbe i t s t e i l i g organis ier ten Produkt ionsprozessen eingesetzt und er fahren die 

Trennung zwischen körperlicher - im Sinne von ausführender - und g e i s t i 

ger - im Sinne von planender und d i spos i t i v e r Tätigkeit - sehr dras t i sch . 

Wiederum spez ie l l im Verg le ich mit den Anges te l l t en kommt die negative 

Er fahrung und Einschätzung des eigenen soz ia len Status deut l i ch zum A u s 

druck. So etwa die Aussagen von Fabr ika rbe i t e r innen : "Wenn man ins Büro 

kommt, wird man behandelt wie e in Mensch zweiter K lasse . Wir s ind eben 

nur Arbe i t e r . " Oder: "Arbe i t e r innen werden nur als halbe Menschen ange

sehen, a ls die dümmsten, die nur nach Schema arbe i ten können." Und auch 

h i e r sp ie l t die St igmat is ierung durch die s i ch tbaren Spuren, die P r o d u k t i 

onsarbe i t hinterläßt, eine wichtige Rol le. Typ i sch hierfür etwa Aussagen 

wie: " Ich glaube, wenn i ch i n die Straßenbahn steige, s ieht mir jeder an, 

wie dreck ig i ch b in . " Und: "Der Geruch b le ibt i n den K le idern , und die 

Leute wissen dann g le ich immer, wo i ch a rbe i t e . " 1 7 

Solche Befunde sprechen n i ch t nur für die Vermutung, daß durch f o r t 

schre i tende Technis ierung und Automat is ie rung Industr iearbe i t vom Makel 

der Körperlichkeit befreit w i rd . Sie verweisen auch darauf, daß s i ch im z u 

nehmenden Interesse an körperbezogenen Aktivitäten außerhalb der Arbe i t 

möglicherweise e in neuer, von Arbe i tszwang und Diskr imin ierungen befreiter 

Umgang mit dem Körper andeutet. In diesem Sinne könnte man zu Recht 

davon sprechen, daß der Körper, nachdem er i n der gese l l scha f t l i chen E n t 

w ick lung zunächst i n den Dienst genommen und entsprechend zuger ichtet 

15 A l l e Z i tate aus Kern , H.; Schumann, M.: Industr iearbe i t und Arbe i t e rbe 
wußtsein, Frank fur t 1970, S. 237. 

16 Schumann, M.; Einemann, E. ; S i ebe l -Rebe l l , C.; Wittemann, K.P.: R a t i o n a 
l i s i e rung , Kr ise , Arbe i ter , F rank fur t 1982, S. 405. 

17 Z i tate aus Wurzbacher, I.: Die junge A rbe i t e r in , München 1958, S. 74, 
62, 75. Vg l . h ie rzu auch Volmerg, B.; Senghaas-Knobloch, E . ; Leithäuser, 
Th . : Betr ieb l iche Lebenswelt, Opladen 1986. 
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und d i s z i p l in i e r t wurde, nun i n e iner neuen Form als Quel le von Lust , 

Freude, Ästhetik wiederkehrt . Daß körperbezogene Aktivitäten s i c h gerade 

i n der Mi t t e l sch i ch t , be i Angeste l l t en , e iner besonderen Be l i ebthe i t erfreuen, 

tu t e iner solchen Einschätzung ke inen Abbruch , sondern bestätigt s ie eher. 

Sie s t e l l en quas i die Vorhut eines weitgehend "entkörperlichten" A r b e i t s 

prozesses dar. A n ihrem Umgang mit dem Körper außerhalb der Arbe i t wären 

sie somit auch mögliche zukünftige Entw ick lungen für die Indus t r i ea rbe i 

terschaf t insgesamt im Zuge der for tschre i tender Technis ierung und A u t o 

mat is ie rung erkennbar. Jedoch dieses B i l d überzeugt n icht ; es i s t - um es 

salopp auszudrücken - zu g lat t ; es unterschlägt Ambiva lenzen und Brücke. 

Wicht ig erscheint mir h ier Aspekte körperlicher Arbe i t , aus der s i ch eine 

gewisse Korrektur oder zumindest Ergänzung der zuvor sk i z z i e r t en G e 

schichte des Körpers ergeben. Sie führen aber auch zu einer Reihe b is lang 

kaum systemat isch geklärter Fragen. 

5. Körperlichkeit von Arbeit als Basis kollektiver Identität - kein 

selbstverständliches, sondern eher verwunderliches Phänomen? 

Spez ie l l industr iesoz io log ische Untersuchungen zeigen, daß - t ro t z a l l e r 

D isz ip l in ie rungen, Belastungen und Geringschätzung - körperliche Arbe i t 

dennoch sehr nachha l t i g die ind i v idue l l e und ko l l ek t i v e Identität der I n d u 

st r iearbe i terschaf t geprägt hat , und zwar n i ch t nur im Sinne soz ia ler D e -

pr iv i l eg i e rung . Das Verständnis davon, was " r icht ige A rbe i t " i s t und die 

damit n i ch t se l ten verbundene Skepsis gegenüber einer nur ge ist igen Arbe i t , 

ebenso wie der Sto lz au f die körperliche Le is tung , s ind hierfür Be isp ie l . So 

wurde i n einer Untersuchung Ende der 60er Jahre von immerhin der Hälfte 

der befragten Arbe i t e r die Aussage bestätigt, "daß eine Tätigkeit, bei der 

man n i ch t mehr r i ch t i g zupacken brauche, ke ine r icht ige A rbe i t mehr se i 

...". 1 B Entsprechend werden auch die Veränderungen durch Automat is ie rung 

ambiva lent eingeschätzt. Man erfährt zwar die körperliche En t l a s tung und 

bewertet sie pos i t i v , aber man erfährt auch einen Ver lus t : "Richt ige A r 

beitsplätze - was man darunter vers teht , wenn i ch Knöpfchen bediene ... 

e in r i cht iger A rbe i t sp l a t z i s t das n i ch t ..." 1 9 - , so etwa eine hierfür t y p i 

sche Aussage eines Arbe i te rs an einer automatischen Produkt ionsanlage . 

18 Vg l . Kern, H.; Schumann, M.: Industr iearbe i t und Arbeiterbewußtsein, 
F rank fur t 1970, S. 324. 

19 Ebd. , S. 234. 
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Charak t e r i s t i s ch bei solchen Einschätzungen i s t die Fes ts t e l lung , daß nun 

die Arbe i t zwar l e i chter geworden i s t , aber das etwas " fehl t " . 

Deut l i ch zeigt s i ch dieses Selbstverständnis von Arbe i t an der Einschätzung 

der Arbe i t von Angeste l l t en . Aus der Arbe i t e rperspekt i ve bestehen V o r b e 

ha l te , die Tätigkeiten von Angeste l l t en als " r icht ige A rbe i t " einzuschätzen. 

Es wird betont, daß man als Arbe i ter , im Gegensatz zu den Büroangestell

ten , die nur herumsitzen, etwas zu tun hat . Auch werden Angeste l l t e eher 

abschätzig a ls Rumsitzer, N ichts tuer und Kaf fee tr inker eingeschätzt. 2 0 Aber 

auch dann, wenn s i ch h iermit keine abfällige Einschätzung der A n g e s t e l l 

tentätigkeit verb indet , führt e in solches Verständnis von Arbe i t zumindest 

dazu, daß man die Anges te l l t en n icht um ihre Tätigkeit beneidet und sie 

auch keineswegs vorbehal ts los als erstrebenswert ans ieht . Wie vertragen 

s i ch diese Befunde mit den zuvor sk i z z i e r t en Entwick lungen? Inte l l ektue l l e 

und Wissenschaft ler , aber auch jene, die i h r Leben lang i n den Büroräumen 

von Industr ieverwal tungen arbe i ten, mögen h ie ran n ichts I rr i t ierendes e r 

kennen. Nicht se l ten f indet s i ch gerade bei ihnen auch eine gewisse F a s z i 

na t i on gegenüber der körperlichen Arbe i t , die aber zumeist mit e iner M y s t i 

f i z i e rung und Ideal is ierung einhergeht. So i s t s i che r l i ch auch die F e s t s t e l 

lung n i ch t unzutre f fend: "In einer bürokratisch ge lenkten Gesel lschaft , die 

den E inze lnen anonymisiert , i n einer Gesel lschaft , i n der psychische Stö

rungen an der Tagesordnung s ind .... i n e iner so lchen Gesel lschaft müssen 

o f f ens icht l i ch der Stah larbe i ter am Hochofen oder der Bergmann, der unter 

Tage eine gefährliche Arbe i t ve r r i chte t , zu pos i t i ven Gegenbi ldern werden, 

zu Symbolen, die anarchische Wunschträume und Sehnsüchte förmlich auf 

s i ch z iehen. A l l e s , was der Mensch s i ch erträumt, um aus seiner f rus t r i e r t en 

Welt auszubrechen, kann er i n diese Helden proj iz ieren, die s i ch u n e r 

schrocken mit der Natur a ls Gegenspieler kon f ron t i e r en . " 2 1 

Die vorangegangenen Ausführungen haben deut l i ch gemacht, daß e in solches 

B i l d körperlicher Arbe i t den realen Entw ick lungen i n der i ndus t r i e l l en P r o 

duk t i on n i ch t entspr icht . Der br i t i sche Soziologie Wi l l is rückt daher m.E. zu 

Recht die Frage ins Zentrum, wie es e igent l i ch dazu kommt, daß körperliche 

Arbe i t für die h ie rvon Betroffenen n i ch t nur negat iv und d iskr imin ierend 

20 Vg l . h i e r zu z.B. Kruse, W.; Kühnlein, G.; Müller, U.: Facharbe i te r werden, 
Facharbe i ter b le iben, F rank fur t 1981, S. 217 f. 

21 Hergt, G.: Die Marg ina l i s i e rung der schweren körperlichen Arbe i t im 
modernen Produktionsprozeß, Beiträge aus der Forschung der Soz ia l f o r -
schungsste l le Dortmund, Dortmund 1965, S. 11. 
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er fahren wird , sondern zu einem Bezugspunkt ind i v idue l l e r und ko l l ek t i v e r 

Identität werden k a n n , aus der man e in erhebl iches Maß an Selbstbewußt

se in und Selbstbestätigung bezieht. Für Wi l l i s i s t dieser Tatbes tand - im 

Unterschied zur Mehrhei t der industr iesoz io log ischen und soz ia lh i s to r i schen 

Untersuchungen - keineswegs e in selbstverständlicher, sondern eher e in 

verwunder l i cher und insofern auch höchst erklärungsbedürftiger T a t b e 

s t a n d . 2 2 Die zuvor dargeste l l te neuze i t l i che Auf fassung vom Körper sowie 

die Rolle körperlicher Arbe i t im indus t r i e l l en Produktionsprozeß u n t e r s t r e i 

chen dies. Sucht man jedoch nach weiterführenden Erklärungen, so stößt 

man auf wenig Hi l fe . E ine gängige, zumeist jedoch eher imp l i z i t mitgedachte 

Interpretat ion i s t : Körperliche Belastungen und Beanspruchungen werden als 

e in besonderer Beweis ind i v idue l l e r und k o l l e k t i v e r Leistungsfähigkeit e r 

fahren. Gerade i n der Tatsache, besondere körperliche Belastungen und B e 

anspruchungen ausha l t en und i n diesem Sinne meistern zu können, erfährt 

der Arbe i t e r seine Selbstbestätigung. E ine solche Erklärung i s t s i che r l i ch 

n i ch t von der Hand zu weisen, sie b le ib t aber unbefr iedigend. Weshalb, so 

fragt s i ch , erfährt h ier gerade die körperliche Belastung und Leistungsfä

h igke i t eine besondere Wertschätzung? Weshalb wird sie n i cht , wie es die 

gese l lschaf t l i che Bewertung und die objekt ive S te l lung im Produktionsprozeß 

nahelegen, eher a ls eine minderwertige Le is tungser fahrung und Selbstbestä

t igung angesehen? In Gesel lschaften und Ku l tu rk r e i s en , i n denen die kör

per l iche Ause inandersetzung mit der Natur eine besondere soz ia le Wert 

schätzung erhält, wäre dies eher nachvo l l z i ehbar , n i ch t jedoch i n modernen 

Gese l lschaf ten, i n denen eher die ra t iona le , in t e l l ek tue l l e , technische B e 

herrschung der Natur im Vordergrund steht . In dieser Perspekt ive hätten 

wir es also eher mit einem Überrest vo r indus t r i e l l e r Or ient ierungsmuster zu 

t u n , der mit dem Übergang zur indus t r i e l l en Gesel lschaft n i ch t unmit te lbar , 

sondern erst allmählich durch andere Or ient ierungen und soz ia le Wert 

schätzungen überformt wird . Die entscheidende Frage b le ib t aber, weshalb 

s i c h e in solches Orient ierungsmuster dennoch bis i n die 50er Jahre dieses 

J a h r h u n d e r t s 2 3 und te i lweise auch heute noch ha l t en konnte . So gibt s i ch 

auch Wi l l i s mit so lchen Erklärungen n i ch t zufr ieden. Die Arbe i t e r , die er 

befragte, bevorzugten es, s i ch i n manuel ler Arbe i t zu bestätigen und b e -

22 Vg l . Wi l l i s , P.: Spaß am Widerstand - Gegenkultur i n der Arbe i t e rschule , 
F rank fur t 1982, insb. S. 218 ff. 

23 Vg l . h ie rzu z.B. auch die Untersuchung von Popitz, H.; Bahrdt , H.P.; Jü-
res, E.A.; Kest ing , H.: Das Gese l l scha f tsb i ld des Arbe i te rs , Tübingen 
1967. 
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t rach ten n i ch t ne idvo l l , sondern eher abwertend die ge ist ig A rbe i t enden . 2 4 

Seine Erklärung: E i n solches Verständnis von körperlicher Arbe i t wird durch 

das Ineinandergrei fen von zwei, i n i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i s c h verfaßten G e 

se l l scha f ten vorherrschenden S t ruk turen hervorgebracht: der Unterscheidung 

zwischen geist iger und manuel ler Arbe i t e inerse i ts sowie dem Pat r i a rcha t 

andererse i ts . Körperliche Arbe i t - so die zentra le These - wird mit der s o 

z i a l en Überlegenheit des Männlichen assoz i ier t und geistige A rbe i t mit der 

soz ia len Unter legenheit des Weibl ichen. Die gese l lschaf t l i che D iskr imin ie rung 

körperlicher Arbe i t , ihre Unterordnung unter die geist ige im betr i eb l i chen 

Produktionsprozeß, erhält zugle ich eine Kor rek tur und soz ia le Aufwertung 

durch die Verb indung von Körperlichkeit und Männlichkeit. N icht - wie i n 

der zuvor sk i z z i e r t en Erklärung - die Bewältigung körperlicher A n s t r e n 

gungen als solche, sondern i h r symbol ischer Charakter für die Demonstrat ion 

männlicher Eigenschaf ten und Überlegenheit i s t - nach dieser Erklärung -

der zentra le Mechanismus, der n i ch t nur das Gefühl der Selbstbestätigung 

und Überlegenheit, sondern auch die Akzeptanz körperlicher Arbe i t h e r v o r 

br ingt . 

Ich möchte die von Wi l l i s angebotene Erklärung h ier n i ch t weiter d i s k u t i e 

ren . Wichtig sche int mir, daß Wi l l is damit n i ch t nur pos i t i ve Funkt i onen 

körperlicher Arbe i t benennt, sondern auch danach fragt, wie und wodurch 

diese Zustandekommen und worin sie begründet s ind . Ich möchte diese F r a 

geste l lung noch etwas weiter verfolgen und zwei weitere Erklärungen zur 

D iskuss ion s t e l l en . Sie verweisen auf Aspekte körperlicher Er fahrung , die im 

neuze i t l i chen Bewußtsein weitgehend abhanden gekommen s ind , die aber o f 

fenbar t ro tz a l l e r D isz ip l in i e rungen und Instrumenta l i s ierung des Körpers -

zumindest b is lang - n i ch t zu verdrängen waren. 

6. Sinnliche Erfahrung und Identität 

Neuere Untersuchungen zur Entw ick lung personaler Identität s t e l l en k r i t i s c h 

fest, daß die b isher vorherrschenden wissenschaf t l i chen Konzepte zur Iden

titätsbildung diese primär nur i n ihrer Abhängigkeit von k o g n i t i v - r a t i o n a -

24 Vg l . h ie rzu und zum folgenden Wi l l i s , P.: Spaß am Widerstand - Gegen
k u l t u r i n der Arbe i te rschule , F rank fur t 1982, S. 220 ff. 
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l en Er fahrungen sehen . 2 5 Identität - so z.B. eine vorherrschende In te rpre 

t a t i on - b i ldet s i ch primär vermit te l t über sprachl iche Verständigung und 

i n diesem Sinne kommunikat ives Handeln heraus. 

Demgegenüber haben neuere Untersuchungen vor al lem die Rolle des Körpers 

und der s inn l i chen Er fahrung sowie damit verbundene emotionale Prozesse 

a ls eine zentra le Grundlage für die Identitätsbildung hervor. Gerade die 

körperlich s i n n l i c h - p r a k t i s c h e Er fahrung i n der Ause inandersetzung mit der 

Umwelt i s t i n dieser S icht eine notwendige Grundlage und Voraussetzung, 

um zu einem "Selbst-Bewußtsein" zu ge langen. 2 6 Körperliche Arbe i t - so 

ließe s i ch hieraus folgern - be inhal te t , t ro tz ihrer gese l l schaf t l i chen A b 

wertung und der D is z ip l in i e rung des Körpers, immer auch besondere C h a n 

cen, um " s i ch se lbst " zu er fahren. Demgegenüber verb indet s i ch mit einer 

primär geist igen und i n diesem Sinne entkörperlichten Arbe i t zug le ich immer 

auch e in Ver lus t an körperlich-sinnlicher Er fahrung der i nd i v i due l l en und 

k o l l e k t i v e n Identität im Arbeitsprozeß. Es könnte se in , daß i n der I d e a l i 

s ierung und Myst i f i z i e rung körperlicher Arbe i t (s.o.) durchaus solche 

"Sehnsüchte" ank l ingen , ebenso wie auch im Bedürfnis nach körperbezogenen 

Aktivitäten außerhalb der Arbe i t , und zwar gerade auch dort, wo sie mit 

der Er fahrung eigener Leistungsfähigkeit und Selbstbestätigung (wie z.B. im 

Le is tungssport u.a.) verbunden s ind . Dies dar f n i ch t als Plädoyer für die 

Au f rechte rha l tung körperlicher Arbe i t im Produktionsprozeß mißverstanden 

werden. Es zeigt l ed i g l i ch mögliche Gründe dafür auf, weshalb - t ro tz a l l e r 

Be lastungen und Diskr imin ierungen - körperliche Arbe i t n i ch t nur negativ 

er fahren und beur te i l t w i rd . Des weiteren verweist dies darauf, daß und 

weshalb mit der Erse tzung körperlicher Arbe i t durch Technis ierung und A u 

tomat is ierung möglicherweise auch der Arbeitsprozeß als Bezugspunkt für die 

En tw i ck lung ind i v i due l l e r und ko l l ek t i v e r Identität an Bedeutung ve r l i e r t . 

In Betracht zu z iehen wären i n diesen Zusammenhang auch Phänomene im 

Angeste l l t enbere ich , die darauf h inweisen, daß bei geist iger Arbe i t die b e 

ru f l i che Pos i t ion und Leistungsfähigkeit i n hohem Maße durch besondere 

symbolische Repräsentationen und n icht a l l e i n durch die unmit te lbar s i c h t 

bare und erfahrene Arbeitstätigkeit demonstr iert werden. Sie re ichen von 

25 Vg l . h i e r zu insb. die Darste l lung bei Berr, M . -A . : Die Sprache des Kör
pers, F rank fur t 1984, S. 88 ff.; sowie Ste inbeiss , W.: Soziale Identität 
und Körperidentität, Diplomarbeit , München 1981. 

26 Vg l . h i e r zu insb . die Darste l lung bei Berr, M. -A . : Die Sprache des Kör
pers, F rank fur t 1984, S. 88 ff. 
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der Größe des Schre ibt ischs , der Auss ta t tung des Zimmers bis h i n zur K l e i 

dung und der Größe sowie Marke des eigenen oder vom Betr ieb zugeste l l ten 

Wagens. Anges ichts solcher Phänomene spr i cht einiges für die Vermutung, 

daß geist ige A rbe i t eine besondere symbolische Repräsentation ihre r Bedeu 

tung und Wicht igkei t bedarf, während körperliche Arbe i t offenbar weit mehr 

für s i ch se lbst spr icht . Wenn jemand schwer arbei tet , so i s t dies u n m i t t e l 

bar s ichtbar , was j a - wie gezeigt - auch zu einer besonderen S t i gmat i s i e 

rung durch körperliche Arbe i t führen kann . Ich möchte es bei diesen - eher 

zur wei teren D iskuss ion - geeigneten Hinweisen zur identitätsstiftenden 

Rolle körperlicher Er fahrung belassen und noch auf e inen weiteren Aspekt 

körperlicher Arbe i t eingehen. Er betr i f f t die Rolle des Körpers a ls Grundlage 

und Medium von Erkenntn i s und Wissen. 

7. Sinnliche Erfahrung und Wissen 

In der für das neuze i t l i che Selbstverständnis charak te r i s t i s chen Trennung 

von Körper und Geist fällt es primär dem Vers tand, d.h. dem ra t iona len 

Denken zu , die Welt zu erkennen und zu begreifen. In der Entw ick lung 

wissenschaf t l i cher Erkenntn i s wird dabei durchaus auch dem Tatbestand 

Rechnung getragen, daß die in t e l l ek tue l l e Erkenntn i s n i ch t ohne s inn l i che 

Er fahrung auskommt und h ierauf bezogen se in muß. Jedoch: Ohne i n t e l l e k 

tue l l e E rkenntn i s b le ibt die s inn l i che Er fahrung b l ind . Sie l i e fer t s o l che r 

maßen nur das "Rohmater ia l " , auf die s i ch die in t e l l ek tue l l e E rkenn tn i s b e 

z ieht und anhand derer sie s i ch überprüfen läßt. 2 7 Damit w i rd aber die 

prakt i sche Rolle s inn l i che r Er fahrung für die Erkenntn i s der Wi rk l i chke i t 

nur e inse i t i g und verkürzt erfaßt. Ich möchte einige Ergebnisse aus einer 

Untersuchung anführen, die dies bekräftigen. Die Untersuchung befaßte s i ch 

mit Veränderungen indus t r i e l l e r Produkt ionsarbe i t be i Facharbe i t e rn i n Z u 

sammenhang mit dem E insa t z von CNC-gesteuer ten Werkzeugmaschinen im 

Maschinenbau. E ine wicht ige, durch den E insa t z der Technik hervorgerufene 

Veränderung der b isher igen Tätigkeiten war die Reduzierung der körperli

chen Beanspruchung. Manuel le Verr i chtungen an den Maschinen, die h a n d 

werk l iches Geschick erfordern, aber oft auch zu e inse i t i gen körperlichen 

Beanspruchungen und unbequemen Körperhaltungen geführt haben, werden 

27 Deut l i ch kommt diese Berücksichtigung s inn l i che r Er fahrung i n den sog. 
"Er fahrungs-Wissenscha f ten" und empir ischen Forschungsmethoden sowie 
Exper imenten, wie z.B. i n der Phys ik , Chemie, aber auch empir ischen 
Soz ia lwissenschaf ten und exper imentel ler Psychologie, zum Ausdruck . 

Böhle/Milkau (1988): Sinnliche Erfahrung und Erfahrungswissen im industriellen Arbeitsprozess. 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100609 



durch die e lektronische Steuerung ersetzt . Ferner entstehen höhere A n f o r 

derungen an theoret ische Kenntnisse . P rakt i sche Er fahrungen der Betriebe 

zeigen aber, daß bei der neuen Technik auch das sog. "Er fahrungswissen" 

der Arbeitskräfte eine große Rolle sp ie l t . Gemeint s ind h iermit besondere 

Kenntn isse des Mater ia ls und der Maschinen sowie der e inze lnen A r b e i t s a b 

läufe. Typ i sch für e in solches Er fahrungswissen s ind z.B. das Materialgefühl 

oder Arbe i tswe isen wie die Or ient ierung am Geräusch der Maschine be i der 

Kontro l l e der Bearbei tungsvorgänge. Be i Tätigkeiten an konvent ione l l en , 

mechanisch gesteuerten Maschinen sp ie len solche Kenntnisse eine wichtige 

Rolle und s ind v i e l f ach dokumentiert . Jedoch wurde b is lang kaum danach 

gefragt, worauf sie beruhen und worin ihre Besonderheiten l iegen. 

E i n für die Einschätzung des s o z i o - k u l t u r e l l e n Bedarfs körperlicher Arbe i t 

wicht iges Ergebnis dieser Untersuchung sche int mirr^Das sog. "E r f ah rungs 

w issen" von Facharbe i t e rn an konvent ione l l en Maschinen beruht n i ch t nur 

darauf, daß sie die Prax is genauer und de ta i l l i e r t e r kennen a ls etwa die 

Ingenieure i n der technischen P lanung und Kons t ruk t i on . Entsche idend i s t 

v ie lmehr: Es handel t s i ch h ier um e in "besonderes Wissen", d.h. der F a c h 

arbe i ter verfügt über Kenntn isse des Mater ia ls , der Maschine usw., die s i ch 

weder objekt iv überprüfen noch r a t i ona l begründen lassen, die s i ch aber 

dennoch i n der Prax is sowohl a ls notwendig wie auch zuverlässig erweisen. 

So lassen z.B. Facharbe i ter wie Vorgesetzte ke inen Zweifel daran au fkom

men, daß die Or ient ierung am Geräusch der Maschine eine notwendige und 

zuverlässige Arbe i tsweise i s t . Nur, woran man erkennt , ob bei der Bea rbe i 

tung a l les r i ch t i g läuft, das - so die Facharbe i t e r se lbst - kann man n ich t 

exakt beschreiben und exakt messen; der eine merkt es, der andere n icht . 

Auch bei der v i sue l l en Kontro l l e des Mater ia ls sp ie len n i ch t exakt d e f i 

n ier te Meßwerte oder die Anwendung von Meßgeräten a l l e i n eine Rolle, 

sondern gerade auch der " r icht ige B l i ck " des Fachmanns. Wie eine genauere 

Betrachtung zeigt, i s t eine solche s inn l i che Wahrnehmung mit e iner s p e z i e l 

l en Arbe i tsweise und einem besonderen Umgang mit der Maschine und dem 

Mate r ia l verbunden. Charak te r i s t i s ch i s t z.B. eine Beziehung zur Maschine, 

be i der diese a ls etwas betrachtet wird , das zu einem gehört und zu der 

man eine persönliche Beziehung hat . So wird auch davon ausgegangen, daß 

der Facharbe i ter mit der Maschine "verwachsen" und "ve rhe i ra te t " i s t , daß 

der Mann mit der Maschine eine " E i n h e i t " b i lde t und " int ime Kenntn isse " 

28 Vg l . zum folgenden Böhle, F.; Mi lkau,B. : Vom Handrad zum Bi ldsch i rm -
Eine Untersuchung zur s inn l i chen Er fahrung im Arbeitsprozeß, F r a n k 
furt/München 1988. 
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über die Maschine benötigt und bes i tz t . Im Umgang mit der Maschine wird 

hervorgehoben, daß man s ich "auf die Maschine e in lassen" und " s i ch e i n 

fühlen" muß. Es kommt darauf an, die Bearbeitungsvorgänge an der M a 

schine subjekt iv nachzuvo l l z i ehen - i n den Worten eines Facharbe i te rs : "Das 

i s t sozusagen ' i n die Maschine reingehen' . Da hat man eine Schmerzempf in

dung, wenn die Maschine fa lsch läuft." Betrachtet man die s inn l i che Wahr

nehmung und Er fahrung genauer, so wird erkennbar: Manuel le Handgrif fe, 

wie z.B. die Bedienung der Kurbe l oder das Aufspannen eines Werkstücks, 

s ind keine i so l i e r t en , für s i ch stehenden e inze lnen Handgrif fe, sondern s ind 

ebenso wie Sehen und Hören mit der Bewegung des ganzen Körpers v e r b u n 

den. Der ganze Körper kommt " ins Sp ie l " . Ferner zeigt s i ch be i der a k u s t i 

schen oder v i sue l l en Kontro l l e der Bearbeitungsvorgänge, daß h ier n i ch t nur 

(akust ische oder v isue l l e ) Informationen reg is t r i e r t werden. Im Vordergrund 

steht v ie lmehr eine s inn l i che Wahrnehmung, die umgangssprachl ich als "Ge 

spür" oder a ls "Spüren" beschrieben wird . Man muß s i ch h ier z.B. i n das 

Geräusch der Maschine "hineinhören" und mit der Maschine und den Bea r 

beitungsvorgängen "mitgehen". Deut l i ch kommt dies auch beim t a k t i l e n U m 

gang mit A rbe i t smi t t e ln , dem Gebrauch der Hand, zum Ausdruck . E ine t y p i 

sche Aussage eines Facharbe i ters : "In der Hand s i t z t das Gespür. Die Hand 

erkennt was. Mit der Meßuhr a l l e in könnte man da n ichts machen, die i s t 

nur dazu wicht ig , daß man einen Beweis dafür hat , was die Hände sagen 

und spüren." Das r i cht ige Gefühl wird daher durchweg als eine wichtige 

Qua l i f i ka t i on und Kompetenz von den Arbe i t e rn ebenso wie von den Vorge 

setz ten hervorgehoben. Betont wird, daß vor al lem die s inn l i che Wahrneh

mung gefühlsmäßig erfolgt, d.h., was s i n n l i c h wahrgenommen und wie es i n 

terpre t i e r t w i rd , hängt maßgeblich vom r i cht i gen Gefühl ab. Exemplar isch 

hierfür die folgende Aussage zur akus t i schen Wahrnehmung: "Was man hört 

oder n i ch t hört, hängt davon ab, ob man e in Gefühl dafür hat oder n i ch t . " 

Und ähnlich zur v i sue l l en opt ischen Wahrnehmung: "Das s ieht jeder anders, 

wenn einer k e i n Gefühl hat, der s ieht das e infach n icht , das i s t Gefühls

sache" . Dabei i s t zu betonen: Die gefühlsmäßige Beur te i lung hat h ier k e i 

neswegs nur den Ste l lenwert eines "bloßen gefühlsmäßigen" Beurte i l ens oder 

führt zur Uns icherhe i t , sondern im Gegentei l : Gerade h ie rau f beruhen we

sen t l i ch die S icherhe i t und die Souveränität im Umgang mit der Maschine 

und dem Mater ia l . Die gefühlsmäßige Beur te i lung wird a ls zuverlässiger e r 

fahren und eingeschätzt a ls die Anwendung von Meßgeräten oder auch die 

bloße Or ient i e rung an der Theorie und dem Fachwissen. Daher muß auch das 

r icht ige Gefühl i n besonderer Weise im Umgang mit dem Mate r ia l und der 

Maschine erworben werden. 
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Das r icht ige Gefühl wird i n gle icher Weise a ls notwendige Voraussetzung für 

die Ausführung der Arbe i tsaufgaben eingeschätzt wie theoret ische und 

fachl iche Kenntnisse . Besonders deut l i ch w i rd dies - aus der S icht der 

Facharbe i ter - an der Gegenüberstellung von theoret ischem Wissen e i n e r 

se i ts und Gefühlen andererse i ts . Aus ihre r S icht fehl t den Technikern und 

Ingenieuren zumeist das Gefühl: " E i n Ingenieur weiß zwar v i e l , er hat aber 

k e i n Gespür. Das hat nur der Facharbe i ter " . H ie r in s ieht s i ch der F a c h a r 

bei ter auch gegenüber dem Ingenieur durchaus als überlegen oder zumindest 

g le ichwert ig an. 

E ine vorherrschende Meinung i s t , daß die geschi lderten Arbe i tswe isen von 

Facharbe i t e rn und ih r Er fahrungswissen eine "Vorstufe " zur theoret ischen 

Erkenntn i s i s t . Unsere Untersuchungen legen jedoch eine andere In t e rp re ta 

t i on nahe: Es handel t s i ch um eine eigenständige Form des Begreifens von 

Wirk l i chke i t , die der theoret ischen Durchdr ingung und Erkenntn i s n i ch t 

vorgelagert oder untergeordnet i s t , sondern die s i ch h i e r zu eher komple 

mentär verhält. Dies zeigt s i ch z.B. auch daran, daß Facharbe i te r durchaus 

i n der Lage s ind , t e chn isch-w issenscha f t l i che Erkenntn isse im P roduk t i ons 

prozeß anzuwenden und s i ch h ie ran zu or ient i e ren . Jedoch: Die ausschließ

l i che Or ient ie rung h ie ran re i cht n i ch t aus, um die Anforderungen i n der 

Prax is zu erfüllen. Angeführt werden h ie r vo r al lem jene Faktoren , die a ls 

unwägbar und n i ch t vollständig berechenbar eingeschätzt werden, wie z.B. 

die Besonderheiten des Mater ia ls , die durch eine V i e l z a h l und im konkreten 

F a l l n i ch t im e inze lnen von ident i f i z i e rbaren und meßbaren Fakto ren b e e i n 

flußt werden. Ferner die Besonderheiten der Maschinen ("Mucken") sowie 

auch das Er fordernis zum Improvisieren, insbesondere be i neuen Produkten 

oder Störungen. 

Körperliche Arbe i t - so ließe s ich aus den Befunden folgern - war i n der 

h i s to r i schen Entw i ck lung immer auch Grundlage für den Erwerb eines b e 

sonderen Wissens, auf das s i c h e in besonderes Selbstbewußtsein von P r o 

dukt ionsarbe i t e rn gründen konnte. Körperliche Arbe i t war und i s t daher 

keineswegs immer nur "ausführende" Arbe i t , obwohl die i n d u s t r i e l l - k a p i t a 

l i s t i s che Organisat ion des Produkt ionsprozesses beständig darauf abz ie l t , 

jede mit der körperlichen Arbe i t verbundenen Kompetenzen entweder z u 

rückzudrängen oder, soweit dies n icht möglich i s t , sie zumindest abzuwerten 

und bewußtseinsmäßig zu verdrängen. Tref fend erscheint mit daher der i n 

der angelsächsischen Diskuss ion für solche Qua l i f i ka t i onen verwendete B e -
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gr i f f " t a c i t - s k i l l s " , womit deut l i ch gemacht wird , daß sie im P roduk t i ons 

prozeß zwar gebraucht, aber zugle ich "s t i l l schwe igend" un te rs t e l l t werden. 2 9 

Die Rolle des Körpers a ls Grundlage für die besondere, auf s inn l i che r E r 

fahrung und Gefühl beruhenden Erkenntn i s von Wirk l i chke i t verträgt s ich 

wenig mit der Auf fassung von Körper als l ed ig l i ch phys i s ch -mate r i e l l e Basis 

menschl icher Ex i s t enz . Ebenso fügt sie s i ch auch nur schwer i n die v o r 

herrschende A rbe i t s t e i lung zwischen Kop f - und Handarbei t . Es i s t daher 

auch n i ch t überraschend, daß das für das neuze i t l i che Bewußtsein c h a r a k 

t e r i s t i sche B i ld vom Körper - zumindest b i s lang - immer nur p a r t i e l l und 

nie gänzlich i n die Prax is umgesetzt werden konnte . Jedoch i s t - wie e r 

wähnt - n i ch t zu übersehen, daß die Organisation i ndus t r i e l l e r P r o d u k t i 

onsprozesse beständig danach strebt, körperliche Arbe i t und Er fahrung l e 

d i g l i ch au f eine ausführende, der geist igen Arbe i t untergeordneten und u n 

ter legenen Tätigkeit zu beschränken. Die wissenschaf t l i che Betriebsführung 

und ihre prakt i sche Umsetzung im Taylor ismus i s t i n der h i s to r i s chen E n t 

w ick lung nur e in Be isp ie l hierfür. Die datenmäßige Er fassung und D u r c h 

dr ingung des Produktionsprozesses und auf dieser Grundlage seine Steuerung 

und P lanung, wie sie s i ch gegenwärtig mit dem E insa t z neuer In format ions

und Steuerungstechnologien abzeichnet, i s t e in weiterer und möglicherweise 

noch weit t ie fgrei fenderer Schr i t t i n diese Richtung. Deut l i ch zeigt s i ch dies 

i n dem Bestreben, das Er fahrungswissen der Arbeitskräfte i n objekt iv ierbare 

Daten umzusetzen und die Maschinen durch entsprechende Programme zu 

steuern und zu kont ro l l i e r en . Ob und inwieweit dies gel ingen w i rd , i s t ge 

genwärtig noch o f fen. 3 0 Es mag se in , daß diese En tw i ck lung dazu beiträgt, 

Produkt ionsarbe i t vom "Make l " körperlicher Arbe i t zu befre ien und damit 

Produkt ionsarbe i t - zumindest i n ih ren äußeren Erscheinungsformen - an 

die Angeste l l t enarbe i t anzugle ichen. Ich möchte die damit verbundenen p o 

s i t i v e n Aspekte - insbesondere die Reduzierung körperlicher Belastungen 

und die damit verbundenen Gefährdungen der Gesundheit , ebenso wie auch 

die Chance zur Erwe i terung theoret ischer Kenntn isse - n i ch t unterschätzen 

und abwerten. N icht zu übersehen und zu unterschätzen i s t m.E. aber, daß 

29 Vg l . h ier z.B. Wood, S.: Neue Technologien, Arbe i t sorgan isa t i on und 
Qua l i f i ka t i on : Die br i t i sche Labour -Process -Debat te . In: P rok l a 62, März 
1986. 

30 Zu einer eher skept ischen Einschätzung vg l . z.B. Malsch, Th . : Die In for-
mat is ierung des bet r i eb l i chen Erfahrungswissens und der Imperialismus 
der ins t rumente l l en Vernunf t . In: Ze i tschr i f t für Soziologie, Heft 32, 
1987, sowie auch Kern , H..; Schumann, M.: Das Ende der Arbe i ts te i lung? 
- Rat iona l i s i e rung in der indus t r i e l l en Produkt ion, München 1984. 
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damit möglicherweise auch eine weitere Eros ion und Zurückdrängung eines 

besonderen, an körperliche Er fahrung gebundenen Wissens einhergeht. Aber 

n i ch t nur dies: Wenn, wie neuere Untersuchungen zeugen, i n der A r b e i t e r 

schaft körperliche Arbe i t immer weniger (auch) pos i t i v besetzt und erfahren 

w i r d 3 1 , so könnte dies auch Indiz dafür se in , daß körperliche Arbe i t n icht 

nur zunehmend reduz ier t wird , sondern daß auch zunehmend das Bewußtsein 

darüber schwindet, was die Körperlichkeit von Arbe i t für die Entw ick lung 

eines besonderen Wissens und einer damit verbundenen i nd i v i due l l en und 

ko l l ek t i v en Identität bedeutet (bzw. ehemals bedeutet hat ) . 

8. Wiederkehr oder Verkehrung des Körpers? 

Es mag se in , daß s i ch i n dem Bedürfnis nach körperbezogener Aktivitäten 

außerhalb der Arbe i t auch die Suche danach niederschlägt, s i ch se lbst und 

die Welt n i ch t nur i n t e l l e k t u e l l zu begreifen, sondern dies auch zu "erspü

ren" . 

So gesehen, könnte man angesichts dieser En tw i ck lung i n der Ta t von einer 

"Wiederkehr des Körpers" sprechen. Nur werden h ier zwar zurückgedrängte 

Potenzen des Körpers und der s inn l i chen Er fahrung wieder zum Leben e r 

weckt, jedoch in e iner sehr eigentümlichen Verkehrung: Ans te l l e ihrer N u t 

zung für die prakt i sche Gesta l tung natürlicher und soz ia ler Lebensbed in 

gungen werden sie a ls Fre i ze i t - und i n diesem Sinne von jeg l icher Nütz

l i chke i t befreite - Aktivitäten gepriesen oder l ed ig l i ch zu therapeut ischen 

Zwecken, d.h. zur Kor rek tur und Überwindung psychischer und körperlicher 

Pathologien eingesetzt. E ine hiermit verg le ichbare En tw i ck lung wäre, wenn 

rat iona les Denken und entsprechende Erkenntn i sse l ed ig l i ch als dem eigenen 

Genuß dienende, aber ansonsten nutz lose Freizeitaktivität begri f fen oder 

l ed ig l i ch therapeut i sch zur Hei lung besonders dras t i scher Folgen von I r r a 

tionalität eingesetzt würde. V i e l l e i ch t würden manche eine solche E n t w i c k 

lung begrüßen - sie käme uns dennoch vergle ichsweise absurd vor. Beim 

Umgang mit dem Körper jedoch fehlt aber offenbar die Sensibilität für s o l 

che Verkehrungen. Entsprechend kann eine solche "Wiederkehr des Körpers" 

eher zur Besorgnis Anlaß geben. Sie korr i g i e r t n icht , sondern bestätigt eher 

die fortschrei tende Verdrängung des Körpers aus der alltäglichen L e 

bensprax is . 

31 Vg l . z.B. die Dars te l lung bei Schumann, M.; Einemann, E. ; S i ebe l -Rebe l l , 
C ; Wittemann, K.P.: Rat iona l i s i e rung , Kr i se , Arbe i ter , F rank fu r t 1982. 
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F r i t z Böhle 

"Wissen i s t Macht" — 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Erkenntnisse und 
Erfahrungswissen i n der Interessen— 
auseinandersetzung* 

1. Information ist wichtig, aber welche? 

Bei t e chn i sch-o rgan i sa to r i s chen und personel len Veränderungen im Betrieb 

s ind für die Interessenvertretung der Arbei tnehmer umfassende und r e c h t 

zeit ige Informationen eine unabdingbare Voraussetzung, um negat ive A u s 

wirkungen für die betrof fenen Arbeitskräfte abzuwehren und die A rbe i t s g e 

s t a l tung zu bee inf lussen. F rag l i ch i s t jedoch, welche Informationen für die 

Interessenvertretung notwendig s ind , d.h. i h r nutzen und von ih r genutzt 

werden zu können. Die Formel "möglichst v i e l e Informationen" i s t nur dann 

zutref fend, wenn es darum geht, überhaupt an Informationen zu gelangen. 

Es l iegen vielfältige Er fahrungen dazu vor, daß die Interessenvertreter der 

Arbei tnehmer auch mit einem "Zuv i e l " an Informationen überhäuft und damit 

lahmgelegt werden. Typ i sch hierfür i s t die Aussage eines Betr i ebsrats : "Man 

legt uns aktenweise Unter lagen auf den T i s ch ; man verbr ingt v i e l Zeit d a 

mit, s ie durchzusehen, um dann fes tzuste l l en , daß die Informationen, die 

man w i r k l i c h braucht , n i ch t vorhanden s ind . " Solche Er fahrungen haben ge 

zeigt, daß s i ch für die Interessenvertretung im Betr ieb keineswegs nur das 

Problem s te l l t , eine Zurückhaltung von Informationen se i tens des b e t r i e b l i 

chen Managements aufzubrechen. Die betr ieb l iche Prax is i s t kompl iz ier ter : 

Das betr ieb l iche Management kann untersch ied l i che Strateg ien gegenüber der 

Interessenvertre tung der Arbeitnehmer entwicke ln . Empir ische Befunde und 

theoret ische Überlegungen zeigen, daß dre i grundlegende Stoßrichtungen 

solcher Strateg ien zu unterscheiden s ind : die Abwehr, die Neut ra l i s i e rung 

und die Nutzung der Interessenvertretung der Arbei tnehmer. Im Rahmen 

dieser Strateg ien erhält die Information durch das Management e inen jewei ls 

untersch ied l i chen Ste l lenwert und eine untersch ied l i che konkre te Ausprä-

Ersche in t i n : Ortmann, G. Windeler, A. (Hrsg.): Umkämpftes Te r ra in : M a 
nagementstrategien und Betr i ebspo l i t ik be i der EDV-Einführung, Opladen 
1988/1989. 
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gung. Für die Interessenvertretung i s t dabei n i ch t nur der Umfang und die 

Qualität der für sie verfügbaren und zugänglichen Informationen wicht ig . Zu 

beachten s ind vor al lem auch die Ziele und Effekte, die das betr ieb l iche 

Management mit den jewei l igen Informationen verfolgt und rea l i s i e r t . 

Wir wol len i n diesem Be i t rag zunächst kurz und eher s t i chwor tar t i g einige 

Erläuterungen zu diesen Strategien und der Rolle von Informationen geben 1 . 

A u f dieser Grundlage so l len dann die Rolle w issenschaf t l i cher Erkenntn isse 

und die Bedeutung des Erfahrungswissens der Arbeitskräfte be i A u s e i n a n 

dersetzungen mit der Arbe i tsges ta l tung näher d i sku t i e r t werden. 

2. Strateg ien des Managements be i der Durchsetzung betr ieb l icher 

Veränderungen 

Trotz gesetz l icher Abs icherung zeigt die Prax is , daß se i tens der U n t e r n e h 

mensle i tung und dem Management versucht wird , den fak t i schen Einfluß der 

Interessenvertretung der Arbei tnehmer im Betr ieb of fensiv zurückzudrängen, 

auszuscha l ten und zu umgehen. Vorgehensweisen dieser A r t l assen s i ch als 

eine Strategie der Abwehr der Interessenvertretung der Arbei tnehmer im 

Betr ieb charakte r i s i e ren . 

Dies be inha l te t n i ch t notwendigerweise, daß ihre Ex i s t enz gänzlich b e - und 

verh inder t w i rd . Entsche idend i s t , daß ihr fak t i scher Einfluß zurückgedrängt 

und tendenz ie l l ausgeschal tet wird. Dies kann mit untersch ied l i chen und -

zumindest auf den ersten B l i ck - scheinbar gegensätzliche Methoden e r 

re icht werden. Beim Umgang mit Informationen zeugt s i ch dies z.B. daran, 

daß eine solche Strategie sowohl mit e iner " r e s t r i k t i v e n " a ls auch mit einer 

"o f fensiven" Information des Betr iebsrats verbunden se in kann . E ine r e 

s t r i k t i v e Information entspr icht dem "k lass i schen F a l l " der Zurückhaltung 

von Informationen. Die gesetzl iche Verp f l i ch tung zur rechtze i t i gen und u m 

fassenden Information wi rd n i ch t oder nur minimal und bestenfa l ls bei ge 

z i e l t en Nachfragen beachtet . Bei der of fensiven Information werden demge

genüber Informationen sowohl über die P lanung wie auch konkrete D u r c h 

führung von Veränderungen im Betr ieb durchaus rechtze i t i g und umfassend 

zur Verfügung geste l l t . Sie werden aber i n Form "kna l lha r t e r F a k t e n " prä

sent ier t . Informationen haben hier die Funk t i on , der Interessenvertretung 

1 Siehe h i e r zu ausführlicher in Böhle 1986. Zum theoret ischen Ansa t z vg l . 
Bohle, Deiß 1980. 
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k l a r zu machen, daß die geplanten Veränderungen im Betr ieb notwendig 

s ind , negat ive Konsequenzen für die Beschäftigten i n Kauf genommen werden 

müssen und jeg l icher Widerstand oder Forderungen zwecklos s ind . E ine s o l 

che Strategie i s t t yp i s ch für einen " H e r r - i m - H a u s " - S t a n d p u n k t , wie er in 

den Anfängen der Indust r ia l i s i e rung im vor igen Jahrhunder t weit verbre i te t 

war. Vorl iegende empirische Befunde zeigen aber, daß eine solche Po l i t ik 

keineswegs nur der Vergangenheit angehört. Sie f indet s i ch auch gegenwär

t i g , insbesondere i n K l e i n - und Mit te lbetr ieben wie auch i n Großbetrieben, 

z.B. i n Zusammenhang mit sog. Sanierungsmaßnahmen. Auch hat s i ch gezeigt, 

daß Veränderungen au f dem Arbe i tsmarkt , wie sie s i ch i n der Bundes repu

b l i k se i t Mit te der 70er Jahre ergaben, von Betr ieben zur Durchsetzung 

solcher Strateg ien - zumindest gegenüber bestimmten Te i l en der Beschäf

t i g t en ( insbes. sog. schwachen Arbeitskräftegruppen wie Ausländern, U n -

und Ange lernten und Frauen) - genutzt wurden. Es wäre jedoch zu einfach, 

nur be i e iner so lchen Po l i t i k des Managements Einschränkungen für die I n 

teressenver t re tung der Arbei tnehmer zu sehen. 

Typ i sch für Entw ick lungen , wie sie s i ch spez i e l l i n der Bundesrepubl ik auf 

der Grundlage des Betr iebsverfassungsgesetzes (und seiner Anerkennung) 

ergeben haben, i s t eine Po l i t i k des Managements, die eher auf " K o n f l i k t v e r 

meidung" durch begrenzte und gezielt steuerbare Zugeständnisse abz ie l t . 2 

Sie er langt vor al lem dann an Bedeutung, wenn die zuvor genannte S t r a t e 

gie n i ch t durchsetzbar i s t bzw. mit Folgen verbunden i s t , die ihrerse i ts 

negat iv auf den Betr ieb zurückschlagen, wie z.B. of fensive Kon f l ik t e , die zu 

Produktionsausfällen und Störungen führen, wie auch Mot i va t i onsver lus te 

der Arbeitskräfte, verdeckte Sabotage, Leistungszurückhaltung, Gefährdung 

des be t r i eb l i chen Images auf dem Arbe i t smarkt u .a. Betrachtet man die Ziele 

und Ef fekte e iner so lchen Po l i t i k genauer, so zeigt s i ch , daß s i ch hiermit in 

v i e l en Fällen eine Strategie zur Neut ra l i s i e rung der Interessenvertretung 

verb indet . Charak te r i s t i s ch s ind hierfür die gezielte E ingrenzung, Steuerung 

und Kana l i s i e rung der Bereiche, in denen der Interessenvertre tung e in E i n 

fluß zugestanden wird. Zugle ich werden damit andere, für den Betr ieb w i c h 

t ige Bereiche gegenüber dem Einfluß der Interessenvertre tung abgeschirmt 

und h i e rvon f re igehal ten. Auch hier s ind Informationen e in wicht iges s t r a 

tegisches Instrument. Die Interessenvertretung der Arbei tnehmer erhält vom 

Management zwar Informationen, diese s ind aber grundsätzlich " se l ek t i v " . Es 

wi rd jewei ls nur über solche Aspekte und Ausschn i t t e von Veränderungen 

2 Vg l . h i e r zu auch Weltz 1977. 
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und ihren Auswi rkungen informiert, be i denen Zugeständnisse an die A r 

beitnehmer möglich s ind , ohne daß h ie rdurch die Durchsetzung der beab

s i cht i g ten Veränderungen und der damit angestrebten Ef fekte (wie z.B. 

Produktivitätssteigerung, Personaleinsparung) subs tan t i e l l berührt wird . T y 

pische Beispie le hierfür s ind : Das Management informiert be i der P lanung 

von technischen und arbe i tsorganisator ischen Veränderungen vergle ichsweise 

de ta i l l i e r t über die technische Gesta l tung; keine oder nur sehr vage Infor

mationen werden demgegenüber zu den erwarteten personel len Konsequenzen 

(Personale insparung, Veränderung von Belastungen und Qua l i f i ka t i onsan fo r 

derungen) gegeben. Konkrete Nachfragen h i e r zu werden mit al lgemeinen F o r 

meln wie: "Negative Auswirkungen für die Beschäftigten so l l en vermieden 

oder ausgegl ichen werden" beantwortet. Ferner werden z.B. be i den Folgen 

für die Arbeitskräfte nur solche Aspekte angesprochen, be i denen s i ch we

nig ändert oder s i ch eher pos i t i ve Ef fekte ergeben. Negat ive Auswirkungen 

werden damit verdeckt ; es wird h ie rvon abgelenkt. Dies i s t z.B. der F a l l , 

wenn bei anstehenden Personale insparungen nur über exp l i z i t e Kündigungen 

informiert wird. Zahlre iche Er fahrungen und Untersuchungen zeigen aber, 

daß Betriebe Personale insparungen auch noch i n anderen Formen durchse t 

zen und h ierdurch Kündigungen "vermeiden" können. Sie re ichen von der 

Nichtersetzung ausgeschiedener Arbeitskräfte bis h i n zur gez ie l ten F o r c i e 

rung eines " f r e iw i l l i g en " Ausscheidens aus dem Betr ieb (wie z.B. durch 

Druck von Vorgesetzten, informelle Abf indungsangebote usw.). Auch werden 

bei technischen und arbe i tsorganisator ischen Veränderungen die h ierdurch 

induz i e r t en personel len Veränderungen v i e l f ach eher i nd i r ek t und ze i t l i ch 

verzögert wirksam. Gerade solche - für die Arbei tnehmer und die In teres 

senver t re tung sehr wicht igen - personel len Auswirkungen können vom M a 

nagement bei der Information über die personel len Auswi rkungen ausge

grenzt und damit verdeckt gehalten werden. 3 E ine se l ek t i ve Information 

f indet aber auch dann s ta t t , wenn z.B. be i neuart igen t e c h n i s c h - o r g a n i s a 

tor ischen Veränderungen nur über solche Aspekte der Arbe i t sges ta l tung i n 

formiert wird, i n denen bei Rationalisierungsmaßnahmen i n der Vergangen

he i t negat ive Ef fekte für die Arbeitskräfte aufgetreten s ind (wie z.B. V e r 

r ingerung von Qual i f ikat ionsanforderungen oder Erhöhung negat iver Umge

bungseinflüsse und körperliche Beanspruchung). 

3 Eine ausführliche Darste l lung solcher personel len Ef fekte be i technischen 
und arbe i tsorganisator ischen Veränderungen f indet s i ch be i Köhler u.a. 
1987 sowie Schu l t z -W i l d u.a . 1986. 
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In dieser Perspekt ive erscheinen z.B. Veränderungen, wie sie gegenwärtig 

beim E insa t z neuer In format ions- und Steuerungstechnologien erfolgen, oft 

a ls Be i t rag zu einer Verbesserung der Arbei tsbedingungen (z.B. Reduzierung 

körperlicher Beanspruchung durch Automat is ie rung, Auswe i tung von Q u a l i 

f ikat ionsanforderungen durch neue Formen der Arbe i tsorgan isa t ion ) . Ausge 

grenzt werden damit aber zug le ich neuart ige Probleme und Belastungen für 

die betroffenen Arbeitskräfte (wie z.B. steigende psychische und nerv l iche 

Be lastungen) . 4 Be i diesem Vorgehen des bet r i eb l i chen Managements werden 

also die Interessenvertreter der Arbei tnehmer durchaus über die Planung 

und Durchführung von Veränderungen informiert ; auch können sie Fo rde 

rungen geltend machen. A u f dieser Grundlage kann s i ch die In teressenver 

t r e tung auch gegenüber den Arbei tnehmern als "er fo lgre ich" ausweisen. 

Zug le ich läuft sie aber Gefahr, dabei wichtige Bereiche und Probleme für die 

betrof fenen Arbeitskräfte auszugrenzen und damit n i ch t zu beachten und zu 

erkennen. Für die betroffenen Arbeitskräfte hat dies dann z.B. zur Folge, 

daß - t rotz vielfältiger Aktivitäten und auch Erfolge - vom Betr iebsrat die 

"e igent l i chen Probleme" n icht aufgegrif fen werden. 

Seit e in igen Jahren zeigt s i ch aber auch i n e inze lnen Betr ieben verstärkt 

die Tendenz, die Arbeitskräfte und die Organe ihrer Interessenvertretung in 

neuen Formen an P l anungs - und EntScheidungsprozessen bei der Einführung 

neuer Produkt ionstechniken und - techno log ien zu bete i l igen. Be isp ie l hierfür 

i s t die E in r i ch tung besonderer Gremien und Planungsgruppen, i n denen V e r 

t re te r der Arbeitskräfte und des be t r i eb l i chen Managements gemeinsam die 

P lanung und Durchführung technischer und organisator ischer Veränderungen 

im Betr ieb entwicke ln und beraten. 5 Verg l i chen mit den zuvor dargeste l l ten 

Vorgehensweisen ergibt s i ch h ier - zumindest auf den ersten Bl ick - e in 

sehr anderes B i l d . Es bestehen kaum k l a r abgegrenzte und def in ierte B e 

re iche und Fragen, über die die Interessenvertretung der Arbeitskräfte i n 

formiert wird. Die S i tua t i on i s t wesent l i ch offener: Vor al lem werden 

durchaus auch solche Bereiche einbezogen, auf die die Interessenvertretung 

ke inen gesetz l ichen oder ta r i f ve r t rag l i ch abgesicherten Einfluß hat (wie z.B. 

Organisat ion der Arbeitsabläufe, A rbe i t s t e i lung u.a.). E ine genauere B e 

t rach tung zeigt aber, daß s i ch hieraus keineswegs nur Vorte i l e für die I n -

4 Vg l . zu neuart igen Problemen und zur Verschärfung t rad i t i one l l e r P r o 
bleme der Interessenvertretung im Zusammenhang mit dem E insa t z neuer 
Technologien und neuer Formen der Arbe i t sorgan isa t i on ausführlicher 
A l tmann, Düll 1987 sowie Deiß 1987. 

5 Vg l . zu dieser Entw ick lung z.B. die Dars te l lung bei Jürgens 1985 sowie 
Seltz , Hi ldebrandt 1985. 
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teressenvertre tung, sondern auch eine Reihe von Gefahren ergeben. Zumeist 

schwer erkennbar und durchschaubar i s t , daß s ich mit e iner so lchen Po l i t i k 

auch eine gezielte Strategie zur Nutzung der Interessenver t re tung der A r 

beitnehmer für die Durchsetzung betr ieb l icher Ziele verb indet . Zwei Beispie le 

zur I l lus t ra t i on : Die Bete i l igung an Ausschüssen, Gremien etc., i n denen die 

Durchführung von Veränderungen im Betr ieb geplant und beraten wird , b i e 

tet zwar vielfältige Möglichkeiten, an Informationen gerade auch über die 

Auswirkungen solcher Veränderungen zu gelangen; auch können Forderungen 

zur Arbe i t sges ta l tung berei ts bei der P lanung eingebracht werden. Oft s ind 

jedoch die konkre ten Auswirkungen t echn isch-arbe i t so rgan isa to r i scher V e r 

änderungen für die betroffenen Arbeitskräfte im P lanungsstad ium, am "grü

nen T i s ch " , gar n i ch t absehbar. Sie werden v i e l f ach erst be i der konkreten 

Durchführung der geplanten Veränderung erkennbar. Dies i s t vor al lem bei 

neuart igen Veränderungen der F a l l , wie z.B. dem E insa t z neuer P r o d u k t i 

onstechniken oder der Entw ick lung neuer Formen der Arbe i t sorgan isa t i on , zu 

denen (noch) ke ine Er fahrungen aus der Vergangenheit vor l i egen. Dabei 

zeigt s i ch , daß die Bete i l igung an der P lanung vor al lem dazu dienen so l l , 

die Interessenvertretung mit i n die Verantwortung e inzubez iehen, um eine 

möglichst re ibungslose spätere Durchführung der geplanten Veränderungen 

zu gewährleisten. Unter diesem Aspekt i s t man auch berei t , im P l anungs 

stadium bestimmte Forderungen, insbesondere was die E i n h a l t u n g von ge

se tz l i chen Vorschr i f t en und R i ch t l in i en betr i f f t , zu erfüllen. Damit verb indet 

s i ch jedoch zug le ich die Erwartung, daß sie die geplanten Veränderungen 

auch dann, wenn sie "nachträglich" n i ch t berücksichtigte Probleme und 

Konf l ik te i n der Prax i s zeigen, a k t i v unterstützen und Widerstände bei den 

betroffenen Arbeitskräften aus dem Weg räumen. Schließlich bef inden s ich 

die Interessenvertreter der Arbeitskräfte i n solchen Gremien und Ausschüs

sen auch sehr l e i ch t i n einer S i tuat ion , i n der sie von den betr i eb l i chen 

"Exper t en " durch Sachargumente überrollt und i n die Defensive gedrängt 

werden. 

In der bet r i eb l i chen Prax i s können diese verschiedenen Strateg ien m i t e i n 

ander verschränkt oder je nach Thema der Ause inanderse tzung mit u n t e r 

schiedl ichem Gewicht zur Anwendung kommen. Ferner müssen sie im k o n 

kre ten F a l l keineswegs den e inzelnen Mitg l iedern des Managements in dieser 

Weise bewußt se in und bewußt entwickel t werden. Diese Strateg ien s ind eher 

objektive Resultate , die s i ch aus spez i f ischen P rak t iken des Managements im 

Umgang mit der Interessenvertretung der Arbei tnehmer ergeben und die s ich 

für das Management im konkreten F a l l sowohl als möglich wie auch " e r fo l g -
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r e i ch " erweisen (bzw. erwiesen haben). Ihre En tw i ck lung erfolgt daher v i e l 

fach eher pragmatisch, d.h. ohne entsprechende Konzepte und R ich t l in i en . 

Dabei i s t zu berücksichtigen, daß sie n i ch t nur durch die Po l i t i k des M a 

nagements, sondern auch durch die Organisat ion und die Aktivitäten der 

Interessenvertre tung der Arbei tnehmer beeinflußt werden. So s ind bei einer 

ger ing organis ier ten Belegschaft und schwachen Interessenvertretung für das 

Management eher Strategien der Abwehr möglich, während bei e iner gut o r 

gan is i e r ten Belegschaft und s tarken Interessenvertretung bzw. gegenüber 

" s t a r k e n " Arbeitnehmergruppen eher Strateg ien der Neut ra l i s i e rung und 

Nutzung zur Anwendung kommen. Dabei i s t zu beachten, daß unsere Ana lyse 

eher " i d ea l t yp i s ch " solche Strategien des Managements aufzeigt. Dies b e 

deutet n i cht , daß sie s i ch i n der Prax is immer i n dieser re inen Form 

durchsetzen lassen. Die Interessenvertretung im Betr ieb i s t diesen S t r a t e 

gien keineswegs "macht los" ausgel ie fert , sondern kann - wie die Prax is 

zeigt - durchaus "Gegenstrategien" entwicke ln . Dabei s ind je nach der 

Vorgehensweise des Managements auch untersch ied l i che Vorgehensweisen der 

Interessenvertretung er forder l ich. Bei Strateg ien des Managements, die auf 

eine Abwehr der Interessenvertretung der Arbei tnehmer abz ie len, i s t hier 

z.B. die Bere i tschaf t und Fähigkeit der Interessenvertretung ausschlagge

bend, of fensive Konf l ik te einzugehen. Bei Strateg ien der Neutra l i s i e rung i s t 

demgegenüber vor al lem wicht ig , daß die Probleme und Bereiche, mit denen 

s i ch die Interessenvertreter der Arbei tnehmer im Betr ieb beschäftigen, n icht 

durch die seitens des betr ieb l i chen Managements angebotenen " V e r h a n d 

lungsfe lder" eingegrenzt werden. Es muß hier - i n den Worten eines B e 

t r i ebsra ts - der Grundsatz gelten: "Wir befassen uns mit al lem im Betr ieb, 

da gibt es keine Grenzen. Etwas anderes i s t es, wenn man danach fragt, 

was wir im konkreten F a l l durchsetzen können, worauf wir Einfluß haben". 

Entsche idend i s t also, daß die Probleme, mit denen s i ch die In teressenver 

t re tung im Betr ieb befaßt, n icht nur durch die " B r i l l e " der gesetz l ich abge

s icher ten oder/und im Betr ieb f ak t i s ch durchgesetzten Einfluß- und V e r 

handlungsmöglichkeiten gesehen werden. Nur dann i s t es auch möglich, sog. 

Querverbindungen zu ausgegrenzten Fragen herzuste l l en oder auf solche 

Bereiche ind i r ek t Einfluß zu nehmen (z.B. Kündigungen n icht i so l i e r t , s o n 

dern i n Zusammenhang mit der Veränderung des Personalstandes insgesamt 

und damit auch der sog. " f r e iw i l l i gen" F l u k t u a t i o n , N ichtersetzung a u s 

scheidender Arbeitskräfte etc. zu ste l len) . Bei einer Strategie des Manage

ments, die auf eine Nutzung der Interessenvertretung der Arbei tnehmer a b 

z i e l t , kommt es vor allem darauf an, daß endgültige Entsche idungen und 

Ste l lungnahmen möglichst lange "offen" gehal ten werden. Für die In teres -
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senver t re tung wicht ige Informationen ergeben s i ch oft erst be i der p r a k t i 

schen Erprobung der geplanten Veränderungen. Entsprechend müssen auch 

Intervent ionen und Korrekturmöglichkeiten, vor a l lem auch unter E i n b e z i e 

hung der betrof fenen Arbeitnehmer selbst , of fengehalten werden. 

E ine wicht ige Voraussetzung, um den negat iven Ef fekten der geschi lderten 

Strateg ien des Managements entgegenzuwirken, i s t , daß s i ch die In teres 

senver t re tung der Arbei tnehmer n icht nur auf Informationen und das M a 

nagement bezieht. Auch die Information "von unten " , durch die A r b e i t s 

kräfte, i s t w icht ig , um Hinweise auf Veränderungen im Betr ieb und ihre 

Auswi rkungen zu erha l ten . Dies wird i n der Prax i s jedoch keineswegs immer 

beachtet . Im Gegente i l : Gerade bei Strateg ien, die s i ch au f eine Nutzung 

und Neut ra l i s i e rung der Interessenvertretung r i ch ten , ents teht sehr l e icht 

der E indruck , d ie Interessenvertretung werde ausre ichend ( rechtze i t ig und 

umfassend) informiert und habe auf a l le wicht igen Bereiche und Probleme im 

Betr ieb Einfluß. Auch bei Strategien der Abwehr i s t dies n i ch t immer le icht 

erkennbar, insbesondere, wenn die Interessenvertretung formal anerkannt 

wird . V ie les läuft h i e r an der Interessenvertretung vorbe i , ohne daß sie 

dies weiß. In diesem Zusammenhang erscheint uns spez ie l l be i Ause inande r 

setzungen mit der Arbe i t sges ta l tung e in Tatbestand wicht ig , der es dem 

bet r i eb l i chen Management er le ichter t , die geschi lderten Strateg ien d u r c h 

zusetzen, und zug le ich der Interessenvertretung erschwert, solche Strategien 

und ihre Ef fekte zu erkennen: Er betr i f f t die A r t der Informationen, die zur 

Beurte i lung von Arbei tsbedingungen und ihren Auswi rkungen herangezogen 

und die a ls gültig sowie zuverlässig angesehen werden. 

3. Wissenschaf t l iche Erkenntn isse - e in zweischneidiges Schwert für 

die Interessenvertre tung 

Es besteht eine weit verbre i te te Tendenz, Informationen über die A u s w i r 

kungen technischer und organisator ischer Veränderungen nur dann a ls gül

t i g und zuverlässig anzusehen, wenn sie objekt iv de f in ierbar und n a c h 

weisbar s ind . Dies i s t z.B. der F a l l , wenn bei der Beur te i lung so lcher A u s 

wirkungen gefordert w i rd , daß sie auf "w issenschaf t l i chen Erkenn tn i s s en " 

beruhen und h ie rdurch begründet werden. Ohne Zweifel s ind w i s s e n s c h a f t l i 

che Untersuchungen notwendig, um Probleme im Arbeitsprozeß und Maßnah

men zu ihrer Behebung aufzudecken. Dies se i h ier n i ch t i n Frage gestel l t 

oder gar einer Wissenschaf ts fe indl ichke i t das Wort geredet. E i n ganz anderes 
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Problem s t e l l t s i ch aber, wenn die "Wissenschaf t l i chke i t " zum a l le in igen 

Kr i t e r ium und Maßstab für die Beurte i lung von Belastungen und Gefährdun

gen im Arbeitsprozeß gemacht wird. Beispie le für eine solche Tendenz f inden 

s i ch insbesondere be i Gefährdungen der Gesundheit , aber auch bei der G e 

s ta l tung der Arbe i t insgesamt. So werden z.B. im BetrVG exp l i z i t "gesicherte 

arbe i tswissenschaf t l i che Erkenntn i sse " für e in korr ig ierendes M i tbes t im

mungsrecht be i der Gesta l tung der Arbe i tsbedingungen, ebenso wie bei der 

Information und Beratung über geplante Veränderungen im Betr ieb, zugrunde 

gelegt (vgl . §§ 90, 91 BetrVG). Am Be isp ie l von Gesundheitsgefährdungen sei 

gezeigt, i n welcher Weise eine solche Or ient ie rung an wissenschaf t l i chen 

Erkenn tn i s s en vom Management auch dazu genutzt wird (bzw. werden kann) , 

um den Einfluß der Interessenvertretung der Arbei tnehmer auf die A r b e i t s 

gesta l tung abzuwehren, zu neut ra l i s i e r en oder zu nutzen. A l s Ausgangs 

punkt hierfür kurz einige allgemeine Anmerkungen zum Charakter w i s s e n 

scha f t l i cher Erkenntn isse am Beisp ie l der Arbe i tsmediz in . 

Bei der Beurte i lung von Gefährdungen der Gesundheit am Arbe i t sp la t z b e 

steht eine lange Trad i t i on , mediz inische und spez ie l l arbei tsmediz in ische 

Erkenntn i sse zugrunde zu legen. Entsprechend wird dies auch primär als 

eine Aufgabe dafür zuständiger "Exper ten" , d.h. dem mediz in isch ausgeb i l 

deten Personal (Ärzten, te i lweise auch Fachkräften für Arbe i tss i cherhe i t ) , 

angesehen. Ebenso werden primär Ergebnisse med i z in i sch-w issenscha f t l i cher 

Untersuchungen für die Beurte i lung von Gesundheitsgefährdungen herange

zogen. Maßgeblich für die Ident i f i z ierung von Gefährdungen der Gesundheit 

s ind dabei objekt iv nachweisbare und exakt def inierbare Zusammenhänge 

zwischen bestimmten Gefährdungen der Gesundheit e inerse i ts (z.B. Gehör

schäden) und einer bestimmten - i n den Arbei tsbedingungen l iegenden -

Ursache andererse i ts (z.B. Lärm). Für die Beur te i lung solcher Gefährdungen 

der Gesundheit werden bestimmte Meßwerte zugrunde gelegt, durch die ob 

j ek t i v , d.h. unabhängig von der Er fahrung und Einschätzung der A r b e i t s 

kräfte, angegeben wird, wann eine Schädigung der Gesundheit au f t r i t t (z.B. 

Schädigungen des Gehörs ab 90dB(A)). Mit einem solchen Ver fahren lassen 

s i ch die f ak t i s ch bestehenden Gefährdungen der Gesundheit jedoch nur t e i l 

weise er fassen. In der konkreten A rbe i t s s i tua t i on s ind e inzelne Ursachen 

für Gefährdungen der Gesundheit nur sehr begrenzt zu i so l i e ren , und noch 

weniger s ind exakte , mono-kausale Zusammenhänge zwischen e inze lnen U r 

sachen und dem Gesundhei tszustand der Arbeitskräfte nachweisbar. Gefähr

dungen der Gesundheit , ebenso wie Belastungen, entstehen im Normalfal l 

durch e in komplexes Zusammenwirken sowohl untersch ied l i cher Fak to ren der 
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Arbe i t s s i tua t i on als auch der subjekt iven Ver fassung und Beanspruchung 

der Arbeitskräfte. Auch i s t die A rbe i t s s i tua t i on n icht von anderen F a k t o 

ren, wie die Lebensbedingungen außerhalb des Arbe i tsbere iches, zu iso l ieren. 

Eindeut ige kausa le Zuordnungen zwischen bestimmten Arbei tsbedingungen 

e inerse i ts und bestimmten Gefährdungen der Gesundheit andererse i ts s ind 

daher nur begrenzt möglich. Soweit dies der F a l l i s t , wird damit nur ein 

spez i f ischer Auss chn i t t der an einem Arbe i t sp la t z f ak t i s ch bestehenden G e 

fährdungen der Gesundhei t erfaßt. Deut l i ch zeigt s i ch dies z.B. be i den sog. 

arbe i tsbedingten Erkrankungen . Im Arbe i tss icherhe i tsgesetz von 1974 werden 

sie exp l i z i t i n den Gesundhei tsschutz am Arbe i t sp la t z aufgenommen. Damit 

wird gesetz l ich anerkannt , daß Arbei tsbedingungen auch dann gesundhe i t s 

gefährdend wi rken , wenn sie s ich n icht a ls die einzige und i n diesem Sinne 

e indeut ig ident i f i z i e rbare Ursache für eine bestimmte Gefährdung der G e 

sundhei t nachweisen lassen . Jedoch wird gerade h ie r die Frage v i ru l en t , mit 

welchen Ver fahren sie s i ch nachweisen und fes ts te l l en lassen. Meßverfahren, 

wie s ie i n der Arbe i tsmediz in vorherrschend s ind und deren Ergebnisse z u 

meist unter Laborbedingungen gewonnen werden, stoßen h ier an ihre G r e n 

zen . 6 

Für unsere Betrachtung i s t es unerheb l ich , ob solche Grenzen der w i s s e n 

scha f t l i chen Erkenn tn i s und ihre Methoden grundsätzlicher Natur s ind , oder 

. ob dies primär eine Frage des jewei l igen Standes w issenscha f t l i cher E r 

kenntn isse i s t . Wicht ig i s t , daß wissenschaf t l iche Erkenntn isse grundsätzlich 

die Wi rk l i chke i t n i ch t vollständig, sondern immer nur - je nach Methode, 

Frageste l lung usw. - , s e l ek t i v und ausschn i t tha f t er fassen. A u c h müssen -

wie gerade die Arbe i t smed iz in zeigt - Interessen und Ressourcen vorhanden 

se in , um wissenschaf t l i che Untersuchungen durchzuführen und den jewei l igen 

Kenntn i ss tand zu erwei tern. Nicht zu Unrecht wird daher gerade bei n e u a r 

t igen Entwick lungen davon gesprochen, daß die w issenscha f t l i chen E r k e n n t 

nisse den realen Entw ick lungen h in te rherh inken . E i n Be isp ie l hierfür s ind 

gegenwärtig die Auswi rkungen neuer In format ions- und Steuerungstechno lo 

gien. Sie eröffnen durchaus Chancen, um t rad i t i one l l e Be lastungen im A r 

be i tsbere ich, wie z.B. hohe körperliche Beanspruchung, zu ver r ingern . Zum 

anderen entstehen offenbar aber auch neue p s y c h i s c h - n e r v l i c h e B e l a s t u n 

gen, zu denen b i s lang wenig gesicherte wissenschaf t l i che Erkenntn i s se v o r 

l iegen, die aber g le ichwohl von der Arbeitskräften wahrgenommen und e r 

fahren werden. Sie äußern s i ch z.B. i n Symptomen wie höhere Nervosität, 

6 Vg l . h ie rzu z.B. auch die Darste l lung bei Müller 1985. 
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Unsicherhe i t , Kopfschmerzen, "Nicht-Abschalten-Können" u . a . 7 Am Beisp ie l 

solcher neuart iger Entwick lungen läßt s i ch daher auch gut i l l u s t r i e r e n , wie 

die Or ient ie rung an wissenschaf t l i chen Erkenntn i ssen vom betr i eb l i chen 

Management zug le ich zur Abwehr, Neut ra l i s i e rung oder Nutzung des E i n 

f lusses der Interessenvertretung der Arbei tnehmer auf die Arbe i t sges ta l tung 

e ingesetzt werden kann . Wie erwähnt, muß dies den Mitg l iedern des Manage

ments n i ch t notwendigerweise "bewußt" se in . Für sie i s t entscheidend, daß 

Konf l ik te und Widerstände seitens der Arbei tnehmer und der Organe der 

Interessenvertretung vermieden und die mit so lchen Veränderungen v e r f o l g 

ten be t r i eb l i chen Ziele (wie z.B. die Steigerung der Produktivität, Pe rso 

na le insparungen, zeitökonomische Optimierung des Produkt ionsablaufs i n s 

gesamt etc.) erre icht werden. Wissenschaft l iche Erkenntn isse werden daher 

eher pragmatisch herangezogen, d.h. ausschlaggebend i s t n i ch t , warum, 

sondern daß s ie s i ch für die Durchsetzung von Veränderungen im Betrieb 

als vo r t e i lha f t erweisen können. 

Bei Strateg ien zur Abwehr der Interessenvertretung werden vor al lem f e h 

lende wissenschaf t l i che Erkenntn isse und Begründungen dazu benutzt , um 

Fragen und Bedenken zu b is lang n i ch t bekannten Belastungen und A r 

bei tsanforderungen als unbegründet zurückzuweisen. Au f dieser Basis wird 

es dann auch gar n i ch t für notwendig erachtet , die Interessenvertretung 

überhaupt über solche Veränderungen zu informieren oder/und über ihre 

Auswi rkungen zu beraten. So wird z.B. die Tatsache, daß zu neuart igen 

p s y c h i s c h - n e r v l i c h e n Belastungen bei computergesteuerten Maschinen und 

bei B i ldschi rmarbe i t b i s lang noch kaum gesicherte wissenschaf t l i che E r 

kenntn isse vor l iegen, a ls Beleg dafür herangezogen, daß h i e rau f bezogene 

Nachfragen, Bedenken, wie auch Klagen se i tens der betroffenen A r b e i t s 

kräfte, unbegründet s ind . Bei Strateg ien zur Neut ra l i s i e rung der In teres 

senver t re tung können unter Verweis auf wissenschaf t l i che Erkenntn isse vor 

al lem die Aspekte der Arbe i tsges ta l tung , übe die beraten und verhande l t 

w i rd , gezielt eingegrenzt werden. So z.B. wenn bei Fragen des Gesundhe i t s 

schutzes nur solche Aspekte berücksichtigt werden, die b is lang bekannt und 

Ursache für sog. anerkannte und nachweisbare Beru fskrankhe i t en s ind (z.B. 

Lärm oder bestimmte Schadstoffe u.a.). Ursachen für sog. arbeitsbedingte 

Erkrankungen , wie z.B. Zei tdruck, e inse i t ige Anforderungen, Intensität der 

Le istungsanforderungen u.v.m., werden damit ausgegrenzt; ebenso auch 

psych i s ch -ne r v l i che Belastungen. Indem aber bestimmte, gesicherte w i s s e n -

7 Vg l . h ier z.B. die Darste l lung bei Rose 1984. 
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scha f t l i che Erkenntn isse berücksichtigt werden, kann demonstr iert werden, 

daß der Betr ieb be i d iesen neuen Entwick lungen bere i t und bemüht i s t , G e 

fährdungen der Gesundheit zu vermeiden. Vor al lem bei den betroffenen 

Arbeitskräften so l l h i e rdurch der E indruck erz ie l t werden, daß damit G e 

fährdungen der Gesundheit umfassend beachtet werden und h ie rvon abwe i 

chende Er fahrungen und Einschätzungen für den Gesundhei tsschutz keine 

Rolle sp ie len. Bei Strategien zur Nutzung der Interessenvertretung werden 

demgegenüber wissenschaf t l i che Erkenntn isse vor al lem dazu herangezogen, 

um bestimmte pos i t i ve Ef fekte von technischen und arbe i tsorganisator ischen 

Veränderungen besonders herauszuste l l en . Wissenschaft l iche Erkenntn isse 

s ind h ier e in Instrument, um die geplanten Veränderungen n i ch t nur als 

notwendig, sondern auch als wicht igen Be i t rag zur Verbesserung der A r 

beitsbedingungen auszuweisen. Dies i s t z.B. der F a l l , wenn bei der G e s t a l 

tung technischer Anlage ergonomische Erkenntn isse (z.B. Gesta l tung von 

Bed ienungs - und Überwachungseinrichtungen) oder Maßnahmen zur Ve rme i 

dung negat iver Umgebungseinflüsse (z.B. Verkapse lung von Maschinen) b e 

rücksichtigt werden. Wissenschaft l iche Erkenntn isse dienen h ie r vor al lem 

dazu, die Interessenvertretung der Arbei tnehmer von der Bedeutung solcher 

pos i t i v en Effekte für die betroffenen Arbeitskräfte zu überzeugen und sie 

zu e iner Unterstützung der geplanten Veränderungen zu veran lassen . 

Wir haben die Rolle wissenschaf t l i cher Erkenntn isse be i der A r b e i t s g e s t a l 

tung besonders herausgeste l l t , da sie zumeist a ls Hil fe für eine menschen

gerechte Gesta l tung der Arbe i t angesehen und i n dieser Abs i ch t auch e n t 

w icke l t werden. Daß sie i n der Prax is auch eine ganz andere F u n k t i o n e r 

langen können, wird oft übersehen und i s t auch n i ch t unmi t te lbar e r k e n n 

bar. Gründe hierfür s ind , daß wissenschaf t l i che Erkenntn isse a ls objekt iv , 

d.h. in te ressenneutra l gel ten; des weiteren werden sie grundsätzlich gegen

über anderen Kenntn i ssen und Formen des Wissens als zuverlässiger e inge 

schätzt. Dies - und n ich t der Charakter wissenschaf t l i cher Erkenntn i s 

sch l ech th in - e r l e i chter t es aber dem Management, sie s t ra teg i sch zu nuten. 

Unterstützt und ermöglicht wird dies, indem meist unmerk l i ch und u n b e a c h 

te t die Or ient ierung an wissenschaf t l i chen Erkenntn i ssen zug le ich dazu 

führt, daß andere Formen des "Wissens", die für die Interessenver t re tung in 

g le icher Weise wicht ig s ind , abgewertet und zurückgedrängt werden: Es is t 

dies insbesondere das Er fahrungswissen der Arbeitskräfte. Gefährdet und 

erschwert wird vor al lem die Information "von unten " . 
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4. Erfahrungswissen - eine wichtige Grundlage für die Interessenver

tretung 

Wissenschaft l iche Erkenntn isse - und dies sei t h ier n icht i n Frage geste l l t 

- können für die menschengerechte Gesta l tung der Arbe i t eine wichtige 

Hi l fe se in . E ine Hi l fe für die Interessenvertretung der Arbei tnehmer s ind sie 

aber nur dann, wenn auch das Er fahrungswissen der Arbeitskräfte i n g l e i 

cher Weise berücksichtigt und "ernst " genommen wird. 

Be i Befragungen der Arbeitskräfte über Belastungen am Arbe i t sp l a t z und 

über ihre psych i s ch -phys i s che Ver fassung hat s i ch gezeigt, daß sie h ie rzu 

über e in sehr bre i tes und de ta i l l i e r tes Wissen verfügen. 8 Entsche idend i s t 

h i e r aber: E i n solches Wissen beruht wesent l i ch auf subjekt iven Er fahrungen 

und kann s ich auch primär nur i n dieser Form a r t i ku l i e r en . Dies heißt z.B., 

daß die Arbeitskräfte über vielfältige Symptome ihres phys i s ch -psych i s chen 

Befindens Auskun f t geben könnten, wie z.B. Kopfschmerzen, Rückenschmer

zen, häufige Erkältungen, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände usw. Es i s t 

ihnen jedoch n i ch t oder nur begrenzt möglich, solche Symptome bestimmten 

objekt iv und mediz in isch de f in ier ten Krankhe i t sb i l de rn zuzuordnen. Typ isch 

i s t hierfür, daß der psych i sch -phys i s che Zustand eher i n Worten wie: "Ich 

fühle mich ..." oder: "Ich empfinde ..." beschrieben wird (bzw. werden kann) . 

A u c h l iegen vielfältige Er fahrungen zu den Ursachen von Gesundhe i tsge

fährdungen im Arbeitsprozeß vor. Dabei w i rd aber zumeist die A r b e i t s s i t u a 

t i on komplex wahrgenommen, d.h. a ls e in Zusammenwirken untersch ied l i cher 

Fakto ren . E inze lne Aspekte der A rbe i t s s i tua t i on , die als besonders belastend 

herausgeste l l t werden, werden i n der sub jekt i ven Er fahrung n i ch t in einem 

engen Sinne bestimmten Krankhei tssymptomen oder der phys ischen V e r f a s 

sung zugeordnet, sondern betref fen das subjekt ive Bef inden insgesamt. 

Hierbe i zeigt s i ch auch, daß eine Trennung zwischen phys ischen und p s y 

ch ischen Belastungen, wie sie i n den Arbe i tswissenschaf ten und der A r 

bei tsmediz in vorherrschend s ind , mit der subjekt iven Er fahrung der A r 

beitskräfte kaum übereinstimmt und s ich i n dieser Weise auch die Realität 

n i ch t wieder f indet . Auch haben Untersuchungen gezeigt, daß z.B. Lärm am 

Arbe i t sp la t z neben se inen unmit te lbaren phys ischen Auswi rkungen je nach 

A rbe i t s s i tua t i on und den Arbe i tsanforderungen von den Arbeitskräften i n 

sehr untersch ied l i cher Weise a ls be lastend wahrgenommen und eingeschätzt 

w i rd . Dies i s t z.B. der F a l l , wenn s ich die Arbeitskräfte be i der Kontro l le 

8 Vg l . h i e r zu am Beisp ie l von Gefährdungen der Gesundheit etwa die D a r 
s te l lung bei Brucks, Wahl 1988 sowie S les ina 1987. 
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von Bearbeitungsvorgängen an den Maschinen am Geräusch der Maschine 

or ient ieren (bzw. or ient ieren müssen), oder wenn hohe Anforderungen an die 

Konzentra t ion bestehen. 

Solche Auswirkungen von Arbei tsbedingungen s ind ohne die sub jekt i ven E r 

fahrungen und Einschätzungen durch die betroffenen Arbeitskräfte kaum 

erfaßbar. So s ind auch einzelne Arbe i tsmediz iner mit t lerwei le bereit , a n z u 

erkennen: "Ohne E inbez iehung des Er fahrungswissens der Arbei tnehmer 

se lbst , über die sie belastenden Faktoren am Arbe i t sp la t z , kann die A r 

bei tsmediz in ihren Aufgaben n i ch t gerecht werden, insbesondere der Verhü

tung arbei tsbedingter Erkrankungen , wie sie im Arbe i tss icherhe i tsgesetz von 

1974 nach § 13 zugewiesen s i n d " (Zeller 1985, S. 11). 

Was wir h ier am Be isp ie l von Gesundheitsgefährdungen9 näher ausgeführt 

haben, g i l t genere l l für die Gesta l tung von Arbei tsbedingungen. Auch ergo

nomische, arbe i tswissenschaf t l i che Erkenntn i sse s ind keineswegs e in a l l e i 

niger Garant für eine menscherigerechte Gesta l tung der Arbe i t . So zeigen 

s i ch auch h ier Untersuchungen, daß von den Arbeitskräften auch Aspekte 

der Arbe i t sorgan isa t ion und der Arbe i tsanforderungen als be lastend e inge 

schätzt werden, die mit den vorherrschenden wissenschaf t l i chen Konzepten 

und Methoden n i ch t oder nur am Rande berücksichtigt werden. 1 0 

Solche E ins i ch t en stoßen gegenwärtig be i Arbe i tsmediz inern und A r b e i t s w i s 

senschaf t l e rn jedoch keineswegs auf ungete i l te Zustimmung. Aber n i ch t nur 

die "Exper t en " stehen dem Er fahrungswissen der Arbeitskräfte skept isch 

gegenüber, sondern oft auch Betriebsräte und gewerkschaft l iche V e r t r a u 

ensleute . Sie " t r auen " dem Er fahrungswissen n i ch t oder " t r auen " s i ch n icht , 

auf dieser Basis Forderungen zur Gesta l tung von Arbe i tsbedingungen zu 

entwicke ln und zu begründen. Entsprechend werden auch ke ine besonderen 

Aktivitäten entwicke l t , um das Er fahrungswissen der Arbeitskräfte a u f z u 

spüren und zu nutzen. 

Dabei zeigt s i ch gerade gegenwärtig i n Zusammenhang mit dem E insa t z neuer 

Produkt ions techn iken und - techno log ien , daß das Er fahrungswissen der A r 

beitskräfte n i ch t nur für die Beurte i lung von Belastungen und Gefährdungen 

am Arbe i t sp la t z w icht ig i s t . Es sp ie l t auch eine große Rolle be i der p r o d u k -

9 Vg l . h i e r zu auch Funke 1983; Hauss 1983; F r i c zewsk i u .a . 1982; Zel ler 
1986; Müller 1985. 

10 Vg l . h i e r zu z.B. die Befunde i n der Untersuchung von Binke lmann 1985. 
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t i onstechnischen Gesta l tung von Arbeitsabläufen und der A r b e i t s o r g a n i s a 

t i on . So zeigen z.B. Untersuchungen zum E insa t z von CNC-gesteuer ten M a 

sch inen i n der Meta l l indus t r i e ( insbesondere Maschinenbau) , daß F a c h a r b e i 

ter Ober Kenntn isse des Mater ia ls und über Arbe i tswe isen im Umgang mit 

der Maschine und dem Mater ia l verfügen, die s i ch n i ch t ohne weiteres durch 

objekt iv ierbares, t e chn i sch -na turw issenscha f t l i che Erkenntn isse und V e r 

fahren ersetzen lassen , so z.B. das Materialgefühl und die gefühlsmäßige 

Beur te i lung von Mater ia le igenschaften, die Or ient ie rung am Geräusch der 

Maschine bei der Kontro l l e von Bearbeitungsvorgängen u.a. Facharbe i ter 

or ient ieren s i ch h ie rbe i an subjekt iven Er fahrungen und Einschätzungen, die 

s i ch weder exakt def in ieren, noch objekt iv messen lassen, die aber i n der 

Prax i s sowohl zuverlässig a ls auch notwendig s i n d . 1 1 

Und schließlich bestehen Anze ichen dafür, daß auch das betr ieb l iche M a n a 

gement, sofern es um produkt ionstechnische Fragen geht, dem E r f a h r u n g s 

wissen der Arbeitskräfte durchaus eine wicht ige Rolle beimißt. Beispie le 

hierfür s ind etwa Bestrebungen zur E in r i ch tung sog. Qualitätszirkel i n e i n 

ze lnen Be t r i eben . 1 2 Be i solchen In i t i a t i v en handel t es s i ch n i ch t nur um 

neue "Soz ia l t echn iken" zur Erhöhung der Arbe i t smot i va t i on und L e i s t u n g s 

ste igerung. Es geht h i e r vor al lem auch um eine ef f iz iente p r oduk t i ons 

technische Gesta l tung und Optimierung von Produktionsabläufen, die ohne 

Berücksichtigung des Erfahrungswissens der Arbeitskräfte n i ch t zu erre ichen 

s ind . Solche In i t i a t i v en des Managements so l l t en - auch bei skept ischer 

Einschätzung - für die Interessenvertretung der Arbei tnehmer Anlaß und 

Grund genug se in , daß Er fahrungswissen der Arbeitskräfte auch für eine 

menschengerechte Gesta l tung der Arbe i t zu nutzen . 

Betriebsräte und gewerkschaft l iche Ver t rauens leute beklagen h ier a l lerd ings 

oft die "Passivität der Belegschaft" . E ine genauere Betrachtung zeigt aber: 

Auch wenn die Arbeitskräfte über e in sehr bre i tes und di f ferenziertes ( E r -

fahrungs- )Wissen über Belastungen und Gefährdungen an ihrem Arbe i t sp la t z 

verfügen, sehen sie kaum Möglichkeiten, mit diesem Wissen auf die G e s t a l 

tung von Arbei tsbedingungen Einfluß zu nehmen. Es gibt eine Reihe Gründe 

hierfür: Sie l iegen i n der Arbe i tsorgan isa t ion , durch die Kontakte und e in 

11 Vg l . h i e r zu ausführlicher Böhle, M i l kau 1988 sowie spez i e l l unter der 
Perspekt ive der Interessenvertretung H i r s ch -K r e in s en , Wolf 1987; Seltz, 
Hi ldebrandt 1985 sowie Malsch 1987. 

12 Siehe h i e r zu als überblick sowie k r i t i s che D iskuss ion aus gewerkschaf t 
l i cher Perspekt ive z.B. die Beiträge i n : Die Mitbestimmung 1987. 
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Er fahrungsaustausch zwischen den Arbeitskräften und den Organen ihrer 

Interessenvertretung erschwert werden (wie z.B. hoher Le is tungsdruck, A r 

be i tsze i t rege lung und Pausengestal tung) , b is h i n zu gezie l ten Sankt ionen 

von Vorgesetzten, wenn die Arbeitskräfte ihre Er fahrungen am Arbe i t sp la t z 

i n die Interessenauseinandersetzung e inbr ingen . 1 3 

Solche, i n den betr i eb l i chen Arbei tsbedingungen l iegenden Gründe für die 

"Passivität der Belegschaft" s ind n i ch t zu unterschätzen; sie s ind aber 

n i ch t die e inz igen. Auch die Interessenvertretung se lbst trägt dazu bei, 

wenn sie dem Er fahrungswissen der Arbeitskräfte wenig Beachtung schenkt. 

Passivität - und dies zeigen zahlre iche Belege - r esu l t i e r t zu einem 

Großteil auch aus der Er fahrung, daß "die eigene Meinung" n i ch t v i e l zählt, 

und die Exper ten ohnehin a l les besser wissen. Solche Er fahrungen und 

Einschätzungen n ich t zu bekräftigen, sondern aufzubrechen und zu 

korr ig ie ren , i s t zwar n i ch t die einzige, aber zumindest eine sehr wichtige 

Voraussetzung, um neben der Information durch das Management und durch 

Exper ten auch die Information "von un t en " für eine menschengerechte 

Arbe i t sges ta l tung zu n u t z e n . 1 4 Für die Interessenvertretung der 

Arbei tnehmer i s t dabei w icht ig z u erkennen, daß sie n i ch t nur au f 

"Exper t en " angewiesen i s t oder se lbst zum "Exper ten" für die A r 

be i tsgesta l tung werden muß. Vie lmehr muß der Grundsatz l e i t end se in : 

"Wissen i s t Macht" - , aber nur dann, wenn dabei das Er fahrungswissen der 

Arbeitskräfte n i ch t ausgeschlossen, sondern i n gle icher Weise wie das 

"Exper tenwissen" i n se iner Bedeutung e rkannt und anerkannt w i r d . 

13 Vg l . h i e rzu ausführlicher auch Böhle 1986. 

14 Vg l . h i e r zu z.B. auch die Er fahrungen, die i n den Untersuchungen d o k u 
mentiert s ind , von S les ina 1987 sowie Volmerg 1986. 
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