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teil der Gewerkschaftsmitglieder an der Belegschaft gering 
zu halten. Hinzu kommen Datenschutzfragen. Da niemand 
seinem Arbeitgeber eine Gewerkschaftszugehörigkeit of-
fenlegen muss, müsste ein Treuhänder eingeschaltet wer-
den, der die Bezahlung übernimmt. 

Der Staat kann nicht nur Anreize für eine Gewerkschafts-
mitgliedschaft setzen, sondern auch, „von oben“, mit ver-
bindlichen Regeln die Tarifbindung fördern. Das hat er in 
der jüngeren Vergangenheit bereits getan. Etwa mit dem 
Tarif autonomiestärkungsgesetz von 2014, das die Möglich-
keit für eine Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) deutlich 
erleichtern sollte. Allerdings war diese Reform kaum wirk-
sam, da die Arbeitgeber nach wie vor mehrere Veto-Posi-
tionen haben, um eine AVE zu verhindern. Dementspre-
chend besteht hier nach wie vor Regelungsbedarf, um 
tatsächlich mehr allgemeinverbindliche Tarifverträge zu er-
möglichen. Darüber hinaus geht es auch um eine „Renais-
sance umfassender Tariftreuevorgaben“. In immer mehr 
Bundesländern wird die Vergabe ö%entlicher Aufträge 
an die Einhaltung von Tarifverträgen geknüpft. Mit einem 

„Bundes tariftreuegesetz“ will nun auch der Bund eine ent-
sprechende Regelung einführen. Solche Maßnahmen wei-
sen laut Behrens und Schulten „den Vorteil auf, dass sie 
unmittelbar wirken und somit das gewünschte Verhalten di-
rekt steuern können“. 

Insgesamt kommen Behrens und Schulten in ihrer Ana-
lyse zu dem Schluss, dass zwischen staatlichen Eingri%en 
und Tarifautonomie kein grundsätzlicher Widerspruch be-
steht, „denn ohne die Stützung durch staatliche Akteure 
– sei es in Form direkter Vorgaben für die Geltung von Ta-
rifnormen, sei es über die Stärkung der tarifschließenden
Koalitionen selbst – dürfte die Bereitstellung eines funkti-
onsfähigen Tarifsystems kaum möglich sein“. Dass eine un-
gebremste Erosion des Tarifsystems negative Folgewirkun-
gen hat, die „weit über die individuellen Einkommen der
abhängig Beschäftigten hinausweisen“, sei etwa in den
USA zu beobachten.<
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INTERESSENVERTRETUNG

Eine Arbeitskammer für alle?
Gewerkschaften kümmern sich um die Interessen von Beschäftigten. 
Arbeitskammern könnten sie dabei unterstützen.

terreich – auch in Deutschland sinnvoll wäre. Im österrei-
chischen Modell bilden Betriebsräte, Arbeitskammern und 
Gewerkschaften drei Säulen der Interessenvertretung, 
schreiben Schulten und Behrens. Dabei bleibe es die origi-
näre Aufgabe der Gewerkschaften, die Verteilungs- und Par-
tizipationsansprüche der Beschäftigten im Rahmen von Ta-
rifverhandlungen durchzusetzen und ihnen notfalls auch mit 
Streiks Nachdruck zu verleihen.

Die SPD in Nordrhein-Westfalen hat in ihrem Wahlpro-
gramm zur Landtagswahl 2017 gefordert, „gemeinsam mit 
den Gewerkschaften und unter Wahrung ihrer Tarifhoheit  
die Einrichtung einer Arbeitskammer nach dem Vorbild des 
Saarlandes zu prüfen“. In Thüringen sieht der aktuelle Ko-
alitionsvertrag der rot-rot-grünen Landesregierung vor, die 
Einrichtung einer Arbeitskammer „unter Einbeziehung der 
Gewerkschaften“ zu prüfen.

Der Einfluss der Gewerkschaften könnte durch Arbeits-
kammern gestärkt werden, betonen die Wissenschaftler. 
Zum einen würden zusätzliche Ressourcen für die Interes-
senvertretung der Beschäftigten mobilisiert. Zum anderen 
könnten Gewerkschaften eigene Kräfte stärker auf Kernbe-
reiche wie Organisation und Tarifpolitik konzentrieren. Profi-
tieren würden vor allem Beschäftigte, die sonst nur schwer 
erreicht werden, weil sie in Kleinbetrieben, Branchen mit ge-
ringer Tarifbindung oder prekären Verhältnissen arbeiten.<

Quelle: Thorsten Schulten, Martin Behrens: Neue Institutionen braucht das Land, Arbeitskam-
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Arbeitskammern könnten das bestehende System der Ar-
beitsbeziehungen ergänzen. Sie stünden nicht in Konkur-
renz zu den Gewerkschaften, sondern würden diese stär-
ken, heißt es in einer Analyse von Thorsten Schulten und 
Martin Behrens vom WSI.

Eine Arbeitskammer ist eine ö%entlich-rechtliche Ein-
richtung, die die Interessen der Beschäftigten vertritt. Die 
Idee stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die ersten 
Arbeitskammern sollten ein Gegengewicht „zur Übermacht 
der Kapitalseite“ bilden. Freiwillige Interessenvertretungen 
waren bis Ende des 19. Jahrhunderts sowohl auf Arbeitge-
ber- als auch auf Beschäftigtenseite kaum vorhanden. 1920 
wurde in Österreich erstmals ein nationales System von Ar-
beitskammern gesetzlich verankert. Luxemburg folgte 1924. 
In Deutschland wurde 1921 eine Arbeitskammer in Bremen 
gegründet, während im Saarland 1925 zunächst eine von 
Beschäftigten und Unternehmen gemeinsam getragene Ar-
beitskammer entstand, die Anfang der 1950er-Jahre in eine 
reine Arbeitnehmervertretung umgewandelt wurde.

Arbeitskammern haben die Aufgabe, die Beschäftigten 
zu beraten und gegenüber der Politik zu vertreten. Das breit 
gefächerte Beratungsangebot richtet sich an alle Kammer-
mitglieder und darüber hinaus auch an Arbeitslose. Die Mit-
gliedschaft ist in der Regel für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Zuständigkeitsbereich der Kammer ver-
pflichtend. 

In jüngster Zeit wird verstärkt diskutiert, ob die flächen-
deckende Einrichtung von Arbeitskammern – wie in Ös-
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