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1 Basisdaten zu Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Deutschland

1.1 …konomische Basisdaten: Bruttoinlandsprodukt*

Jahr1 BIP nominal2 BIP real3

Mio. ! VerŠnderung  
zum Vorjahr (in %)

Index VerŠnderung  
zum Vorjahr (in %)

1970 360 600 58,60

1975 551 010 +4,8 67,22 +4,9

1980 788 520 +6,9 75,98 +0,5

1985 984 410 +4,5 80,88 +0,0

1990 1 306 680 +8,8 95,14 +5,3

1991a 1 415 800 +8,4 100,00 +5,1

1991b 1 534 600 84,21

1992 1 648 400 +7,4 85,82 +1,9

1993 1 696 900 +2,9 84,96 " 1,0

1994 1 782 200 +5,0 87,06 +2,5

1995 1 848 500 +3,7 88,52 +1,7

1996 1 875 000 +1,4 89,22 +0,8

1997 1 912 600 +2,0 90,77 +1,7

1998 1 959 700 +2,5 92,46 +1,9

1999 2 000 200 +2,1 94,19 +1,9

2000 2 047 500 +2,4 97,07 +3,1

2001 2 101 900 +2,7 98,54 +1,5

2002 2 132 200 +1,4 98,55 0,0

2003 2 147 500 +0,7 98,18 " 0,4

2004 2 195 700 +2,2 99,32 +1,2

2005 2 224 400 +1,3 100,00 +0,7

2006 2 313 900 +4,0 103,70 +3,7

2007 2 428 500 +5,0 107,09 +3,3

2008 2 473 800 +1,9 108,25 +1,1

2009 2 374 500 " 4,0 102,70 " 5,1

2010 2 496 200 +5,1 106,97 +4,2

2011 2 592 600 +3,9 110,21 +3,0

2012 2 643 900 +2,0 110,94 +0,7

Anmerkungen:
* Rechenstand der Ergebnisse: #$%& Ð #$$#a: November '&&( ; #$$#bÐ'&#' : MŠrz '&#). 
# Bis #$$#a frŸheres Bundesgebiet; ab #$$#b Deutschland.
'  In jeweiligen Preisen.
)  Revidiert, bis #$$#a Kettenindex #$$#a*=*#&&; ab #$$#b Kettenindex '&&+*=*#&&.

Quellen:
Statistisches Bundesamt ('&#)): Inlandsproduktsberechnung Ð Lange Reihen ab #$%&. Fachserie #( Reihe #.+ Ð '&#' , Tab. #.#, 
http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen/Inlandsprodukt/Inlands-
produktsberechnungLangeReihenPDF_'#(&#+&.pdf (zuletzt besucht am '$ . , . '&#)). 
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1.2 Entwicklung von BIP-Wachstum, Verbraucherpreisen und Arbeitslosigkeit*

Anmerkungen:
* Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet; ab #$$# Deutschland.
BIP-Wachstum = VerŠnderung des nominalen BIP (jeweilige Preise) im Vergleich zum Vorjahr.
Arbeitslosenquote = Arbeitslose in -  der abhŠngigen Erwerbspersonen (ohne Soldaten).
Verbraucherpreise = VerŠnderung des Verbraucherpreisindexes zum Vorjahr.

Jahrzehnt1 BIP-Wachstum Verbraucherpreise Arbeitslosigkeit

1950 Ð 1959 +11,3 Ð 6,7

1960 Ð 1969 +8,3 +2,6 1,0

1970 Ð 1979 +8,3 +4,9 2,8

1980 Ð 1989 +5,0 +2,9 7,9

1990 Ð 1999 +4,4 +2,5 10,2

2000 Ð 2009 +1,7 +1,6 10,8

2010 Ð 2012 +3,7 +1,6 8,0

Anmerkung:
# Durchschnittliche jŠhrliche Wachstumsrate bzw. arithmetischer Mittelwert (Arbeitslosigkeit) in Prozent.

Quellen:
Bundesagentur fŸr Arbeit ('&#)): Arbeitsmarkt in Zahlen. Jahreszahlen. Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf MŠrz '&#),  
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Statistik-nach-Themen/Zeitreihen/Generische-Publikationen/ 
Arbeitslosigkeit-Deutschland-Zeitreihe.xls (zuletzt besucht am '$ . , . '&#)).
Statistisches Bundesamt ('&#)): Inlandsproduktsberechnung Ð Lange Reihen ab #$%&. Fachserie #( Reihe #.+ Ð '&#' , Tab. #.#, 
http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen/Inlandsprodukt/Inlands-
produktsberechnungLangeReihenPDF_'#(&#+&.pdf (zuletzt besucht am '$ . , . '&#)). 
Eigene Darstellung.
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1.3 Erwerbspersonen und Erwerbsquote in Deutschland

Jahr1 Erwerbspersonen2

Insgesamt 
(in 1 000)

VerŠnderung  
zum Vorjahr (in %)

Davon erwerbslos 
(in %)

Erwerbsquote3 
(15 Ð 65 Jahre) (in %)

1970 26 798 0,4 66,2

1975 26 947 " 1,5 2,3 66,6

1980 27 978 +1,6 1,7 67,1

1985 29 683 +1,5 6,7 67,2

1987 30 391 +1,2 5,8 68,2

1988 30 795 +1,3 5,7 68,8

1989 31 170 +1,2 5,1 69,0

1990 31 829 +2,1 4,5 70,8

1991 40 932 5,3 72,6

1992 40 740 " 0,5 6,2 72,4

1993 40 752 +0,0 7,5 71,9

1994 40 972 +0,5 8,1 72,1

1995 40 957 0,0 7,9 71,9

1996 41 198 +0,6 8,5 71,4

1997 41 438 +0,6 9,2 71,7

1998 41 788 +0,8 8,9 71,7

1999 42 020 +0,6 8,1 72,2

2000 42 394 +0,9 7,4 72,1

2001 42 536 +0,3 7,5 72,6

2002 42 648 +0,3 8,3 72,8

2003 42 711 +0,1 9,2 73,3

2004 43 075 +0,9 9,7 73,3

2005 43 441 +0,8 10,5 73,7

2006 43 361 " 0,2 9,8 74,8

2007 43 392 +0,1 8,3 75,5

2008 43 433 +0,1 7,2 75,8

2009 43 551 +0,3 7,4 76,2

2010 43 512 " 0,1 6,8 76,5

2011 43 618 +0,2 5,7 77,0

2012 43 877 +0,6 5,3 Ð

Anmerkungen:
#  Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet; ab #$$# Deutschland. Ab '&#& vorlŠu! ge Ergebnisse, Stand #$. ) . '&#).
'  ErwerbstŠtige (InlŠnderkonzept) (vgl. Tabelle #.. ) und Erwerbslose.
)  Erwerbsquote: Anteil der ErwerbstŠtigen unter den #+- bis .+-JŠhrigen.

Quelle:
SachverstŠndigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Tabelle &($: ErwerbstŠtige und  
Erwerbs lose, http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/download/zeitreihen/ZR&($.xls  
(zuletzt besucht am '$ . , . '&#)).
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1.4 Erwerbsquoten in Deutschland*

Anmerkungen:
* Bis #$$#a frŸheres Bundesgebiet; ab #$$#b Deutschland. Ab '&&+: Jahresdurchschnitt.
Erwerbsquote: Anteil der ErwerbstŠtigen an der Bevšlkerung (in Prozent).

Quelle:
Bundesministerium fŸr Arbeit und Soziales (Hrsg.) ('&##): Statistisches Taschenbuch '&##. Wiesbaden: BMAS, Tabelle ' .) : 
Erwerbspersonen, Erwerbsquoten.
Eigene Darstellung.
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1.5 ErwerbstŠtige* nach Geschlecht

Anmerkungen:
* ErwerbstŠtige im Alter von #+ bis unter .+ Jahren.

Quelle:
Statistisches Bundesamt (Hrsg.) ('&#)): Bevšlkerung, Erwerbslose, Erwerbspersonen, Nichterwerbspersonen,  
https://www-genesis.destatis.de (zuletzt besucht am #.. %. '&#)).
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1.6 ErwerbstŠtige nach Stellung im Beruf

Jahr1 ErwerbstŠtige InlŠnder (in 1 000) Arbeitnehmer (in %)

Insgesamt SelbststŠndige2 Arbeitnehmer Beamte Angestellte Arbeiter

1950 19 997 6 323 13 674 Ð Ð Ð

1955 22 830 5 990 16 840 6,1 26,3 67,6

1960 26 247 5 990 20 257 6,1 29,1 64,8

1965 26 887 5 129 21 758 6,3 32,9 60,8

1970 26 695 4 341 22 354 6,7 36,0 57,4

1975 26 334 3 596 22 738 9,6 40,3 50,1

1980 27 495 3 154 24 341 9,6 42,3 48,1

1985 27 707 3 061 24 646 10,1 44,8 45,1

1990 30 406 3 105 27 301 9,5 48,6 41,9

1991a 31 013 3 147 27 866 Ð Ð Ð

1991b 38 773 3 564 35 209 7,4 49,6 43,0

1992 38 206 3 616 34 590 7,5 50,6 41,9

1993 37 695 3 675 34 020 7,6 51,3 41,2

1994 37 649 3 758 33 891 7,7 52,2 40,2

1995 37 729 3 806 33 923 7,6 52,1 40,3

1996 37 693 3 865 33 828 7,6 52,0 40,3

1997 37 630 3 913 33 717 7,7 53,2 39,1

1998 38 056 3 959 34 097 7,5 53,9 38,6

1999 38 617 3 986 43 631 7,4 54,3 38,3

2000 39 257 3 995 35 262 7,1 54,1 38,8

2001 39 343 4 020 35 323 6,9 56,5 36,6

2002 39 125 4 054 35 071 6,8 57,5 35,7

2003 38 793 4 118 34 675 7,0 58,1 34,8

2004 38 915 4 257 34 658 7,1 57,4 35,5

2005 38 870 4 417 34 453 6,9 59,5 33,6

2006 39 116 4 456 34 660 6,8 60,9 32,3

20073 39 791 4 498 35 293 6,6 59,2 34,2

2008 40 297 4 480 35 817 6,2 62,8 31,0

2009 40 323 4 470 35 853 6,1 64,4 29,5

2010 40 566 4 493 36 073 6,0 65,4 28,6

2011 41 116 4 539 36 577 5,9 64,4 29,7

2012 41 565 4 543 37 022 Ð Ð Ð

Anmerkungen:
# Bis #$$#a frŸheres Bundesgebiet; ab #$$#b Deutschland.
'  Einschlie§lich mithelfender Familienangehšriger.
)  '&&% bis '&#' : VorlŠu! ge Ergebnisse, Stand: )&. , . '&#).

Quellen:
Bundesministerium fŸr Arbeit und Soziales (Hrsg.) ('&##): Statistisches Taschenbuch '&##. Wiesbaden: BMAS, Tabelle ' .+: 
ErwerbstŠtige nach Stellung im Beruf, ' .. : ErwerbstŠtige Arbeitnehmer.
Statistisches Bundesamt ('&#)): Arbeitsmarkt; ErwerbstŠtige, www.destatis.de (zuletzt besucht am ) . +. '&#)).
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1.7 ErwerbstŠtige nach Wirtschaftsbereichen*

Jahr1 PrimŠrer Sektor 
(Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei) (in %)

SekundŠrer Sektor 
(Produzierendes 
Gewerbe) (in %)

TertiŠrer Sektor  
(Dienstleistungen)  
(in %)

1950 24,6 42,9 32,5

1960 13,7 47,9 38,3

1970 8,4 46,5 45,1

1975 6,6 42,4 51,0

1980 5,1 41,1 53,8

1985 4,4 38,1 57,5

1986 4,3 37,8 57,9

1987 4,1 37,3 58,6

1988 3,9 36,9 59,2

1989 3,7 36,7 59,6

1990 3,5 36,6 59,9

1991 3,0 36,1 60,9

1992 2,7 34,7 62,6

1993 2,5 33,6 63,8

1994 2,4 32,8 64,8

1995 2,3 32,3 65,4

1996 2,1 31,4 66,5

1997 2,1 30,6 67,3

1998 2,1 30,1 67,8

1999 2,0 29,3 68,6

2000 1,9 28,7 69,4

2001 1,8 28,2 70,0

2002 1,8 27,5 70,7

2003 1,8 26,9 71,3

2004 1,8 26,4 71,9

2005 1,7 25,8 72,4

2006 1,6 25,5 72,8

2007 1,7 25,4 72,9

2008 1,7 25,5 72,9

2009 1,7 25,0 73,4

2010 1,6 24,6 73,8

2011 1,6 24,7 73,7

2012 1,6 24,7 73,7

Anmerkungen:
* Arbeitnehmer, SelbststŠndige und mithelfende Familienangehšrige.
# Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet; ab #$$# Deutschland.

Quelle:
Statistisches Bundesamt ('&#)): Arbeitsmarkt, http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/ 
Arbeitsmarkt/lrerw&#).html (zuletzt besucht am ) . +. '&#)).
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1.8 ErwerbstŠtige nach Wirtschaftsbereichen*

Anmerkungen:
* Arbeitnehmer, SelbststŠndige und mithelfende Familienangehšrige.
Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet; ab #$$# Deutschland.

Quelle:
Statistisches Bundesamt ('&#)): Arbeitsmarkt, http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/ 
Arbeitsmarkt/lrerw&#).html (zuletzt besucht am ) . +. '&#)).
Eigene Berechnung und Darstellung.

Die Zahl der ErwerbstŠtigen (Inlandskonzept) ist seit !"#$ von !" ,% auf &!,% Millionen im 
Jahr '$!'  angestiegen. Im Dienstleistungssektor waren damit '$!'  insgesamt ($,% Millionen 
ErwerbstŠtige beschŠ) igt, im produzierenden Gewerbe !$,( Millionen sowie %*! $$$ in der 
Land-, Forstwirtscha)  und Fischerei. Der Anteil der ErwerbstŠtigen im Dienstleistungssek-
tor schwankt zwischen %*,& Prozent in Baden-WŸrttemberg und +*,% Prozent in Berlin. Der 
Frauenanteil variiert je nach Bereich erheblich. Er liegt zwischen " ,& Prozent im Bergbau 
und *% Prozent im Gesundheits- und Sozialwesen (noch hšher liegt er nur im Bereich der 
privaten Haushalte mit "& Prozent). Insgesamt betrŠgt der Frauenanteil im primŠren Sektor 
etwa ((  Prozent, im sekundŠren Sektor '(  Prozent und im tertiŠren Sektor ## Prozent (eigene 
Berechnungen nach Daten des Statistischen Bundesamtes '$!( ).
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1.9 Arbeitnehmer in TeilzeitbeschŠftigung*

Anmerkungen:
* Teilzeitquote in Prozent aller weiblichen/mŠnnlichen Arbeitnehmer.
Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet; ab #$$# Deutschland.

Quelle:
Bundesministerium fŸr Arbeit und Soziales (Hrsg.) ('&##): Statistisches Taschenbuch '&##. Wiesbaden: BMAS, Tabelle ' .+ A: 
Arbeitnehmer in Vollzeit- und TeilzeitbeschŠftigung. 
Eigene Darstellung.

Insgesamt ist die Teilzeitquote von (,"  Prozent im Jahr !"%$ (*+! $$$ TeilzeitbeschŠ) igte) 
auf (&,* Prozent im Jahr '$!$  angestiegen (Ÿber !' ,# Millionen TeilzeitbeschŠ) igte). Im Jahr 
'$!$  standen !# Millionen MŠnnern und +,% Millionen Frauen in VollzeitbeschŠ) igung ins-
gesamt (,'  Millionen MŠnner und " ,& Millionen Frauen in TeilzeitbeschŠ) igung gegenŸber. 
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1.10 ArbeitnehmerŸberlassung/Leiharbeit*

Anmerkungen:
* Anzahl der Leiharbeitnehmer im Jahresdurchschnitt (ohne Saisonbereinigung); Stand: Februar '&#). 
'&#'  Daten von Januar bis Juni.

Quellen:
Bundesagentur fŸr Arbeit ('&#)): ArbeitnehmerŸberlassung, Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe Ð Zeitreihe ab #$%), 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/Aktuell/iiia. /aueg-aueg-zr/aueg-zr-d-&-xls.xls (zuletzt besucht  
am , . +. '&#)). 
Eigene Darstellung und Berechnung. 
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1.11 Brutto- und Nettolohnentwicklung

Jahr1 Insgesamt Je Arbeitnehmer

Mio. DM/! VerŠnderung  
zum Vorjahr (in %)

JŠhrlich ! VerŠnderung  
zum Vorjahr (in %)

Nettoreal !

1950 39 900 2 918 9 791
1955 74 110 +13,8 4 401 +7,9 13 180
1960 117 000 6 148 16 515
1965 203 130 +10,5 9 336 +9,1 21 549
19702 158 410 7 086 13 503
1975 254 340 +3,7 11 186 +6,1 15 133
1980 366 700 +8,5 15 065 +6,5 16 253
1985 434 210 +4,0 17 618 +2,4 15 165
1986 457 160 +5,3 18 175 +3,2 15 728
1987 477 970 +4,6 18 692 +2,8 16 012
1988 498 150 +4,2 19 175 +2,6 16 290
1989 521 750 +4,7 19 693 +2,7 16 136
1990 562 470 +7,8 20 603 +4,6 16 876
1991 707 610 20 100 18 557
1992 766 140 +8,3 22 152 +10,2 19 155
1993 785 790 +2,6 23 100 +4,3 19 191
1994 797 630 +1,5 23 532 +1,9 18 702
1995 821 510 +3,0 24 216 +2,9 18 470
1996 829 060 +0,9 24 504 +1,2 18 465
1997 826 780 " 0,3 24 516 +0,0 17 889
1998 842 810 +1,9 24 720 +0,8 17 869
1999 866 760 +2,8 25 032 +1,3 18 078
2000 894 710 +3,2 25 368 +1,3 18 264
2001 913 720 +2,1 25 872 +2,0 18 491
2002 920 250 +0,7 26 244 +1,4 18 456
2003 920 170 0,0 26 532 +1,1 18 320
2004 924 700 +0,5 26 676 +0,5 18 391
2005 922 050 " 0,3 26 760 +0,3 18 155
2006 935 000 +1,4 26 976 +0,8 17 829
2007 965 920 +3,3 27 372 +1,5 17 622
2008 1 002 630 +3,8 27 996 +2,3 17 395
20093 1 003 970 +0,1 28 008 ±0,0 17 248
2010 1 034 050 +3,0 28 668 +2,4 17 662
2011 1 083 870 +4,8 29 628 +3,3 17 644
2012 1 126 260 +3,9 30 432 +2,7 17 627

Anmerkungen:
# #$+# bis #$.& ohne Saarland und Berlin (West). Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet; ab #$$# Deutschland.
'  Ab #$%& bis #$$# revidierte Ergebnisse in Euro.
)  Ab '&&$ Krankenversicherungsp/ icht fŸr alle Arbeitnehmer und SelbststŠndigen. Die PKVs werden den Sozialschutzsyste-

men zugeordnet. Die BeitrŠge werden ab diesem Zeitpunkt als SozialbeitrŠge gebucht und fŸhren somit zu niedrigeren 
Brutto- sowie Nettolšhnen und GehŠltern.

Quelle:
Bundesministerium fŸr Arbeit und Soziales (Hrsg.) ('&##): Statistisches Taschenbuch '&##. Wiesbaden: BMAS, Tabelle #.#): 
Brutto- und Nettolohnentwicklung. 
Statistisches Bundesamt ('&#)): Fachserie #( Reihe #.' . Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Wiesbaden: Statistisches Bun-
desamt.
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2 Historische Entwicklung

2.1 Gewerkschaften und ArbeitgeberverbŠnde in Deutschland

Jahr Gewerkschaften ArbeitgeberverbŠnde

1840 Leipziger Buchdrucker fordern kollektive  
Regelung der Lšhne (Tarifvertrag)

1848 GrŸndung der Allgemeinen deutschen Arbeiter-
verbrŸderung auf dem Arbeiterkongress (Berlin), 
Forderungen: u. a. Mindestlohnbestimmung durch 
Kommissionen

1854 Bundestagsbeschluss (Deutscher Bund): Verbot aller Vereine, die kommunistische, sozialistische oder  
politische Ziele verfolgen

1861 1860 Ð 70: GrŸndungsjahre vieler Arbeiter bildungs-
vereine, lokaler Berufsorganisationen (z. B. der Lok-
fŸhrer) und gewerkschaftlicher ZentralverbŠnde 
(z. B. Tabakarbeiter 1865; Buchdrucker 1866)

GrŸndung des Deutschen Industrie- und Handels tages 
(DIHT) als Dachverband aller Industrie- und Handels-
kammern

Aufhebung des Koalitionsverbots zwecks Verabredung/Vereinbarung gŸnstigerer Lohn- und  
Arbeits bedingungen (Sachsen)

1863 Konstituierung des Allgemeinen Deutschen Arbeiter-
vereins (ADAV); Vorsitzender: Ferdinand Lassalle

1868 GrŸndung des Verbandes Deutscher Arbeiterschaf-
ten auf dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterkon-
gress (Berlin)

1869 GrŸndung des ersten Arbeitgeberverbandes:  
Deutscher Buchdruckerverein

Gewerbeordnung (spŠter Reichsgewerbeordnung) fŸr den Norddeutschen Bund: Aufhebung des Koali-
tionsverbotes fŸr Teile der gewerblichen Arbeitnehmerschaft, Anerkennung von Streik und Aussperrung, 
Verbot politischer BetŠtigung von Gewerkschaften

1873 Buchdrucker-Tarifvertrag: Bindung fŸr vertragsschlie§ende Parteien, nicht aber der Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber

1876 GrŸndung des ersten gro§en industriellen Spitzen-
verbandes als Kampfverband gegen die Freihandels-
politik: Centralverband Deutscher Industrieller (CVDI)

1878 GrŸndung des Vereins der Anhaltischen Arbeitgeber-
verbŠnde (erstmals Benutzung des Wortes ãArbeit-
geberÒ im Verbandsnamen)

Sozialistengesetz: Auflšsung von 17 ZentralverbŠnden und 120 lokalen Berufsorganisationen (bis 1890)

1889 GrŸndung der ersten Frauengewerkschaft Kauf-
mŠnnischer und gewerblicher Hilfsverein weiblicher 
Angestellter

1890 GrŸndung der Generalkommission der Freien  
Gewerkschaften Deutschlands als Dachorganisation 
der sozialistisch orientierten Gewerkschaften
Streik der Hamburger Arbeiter: Forderung nach 
8-Stunden-Tag

GrŸndung des Gesamtverbandes Deutscher Metall-
industrieller als Branchendachverband

1891 GrŸndung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
(Frankfurt a. M.)

Gewerbeordnung: EinfŸhrung von ArbeiterausschŸssen (1900/1905 zwangsweise fŸr Bergbau)
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Jahr Gewerkschaften ArbeitgeberverbŠnde

1892 Erster deutscher Gewerkschaftskongress  
(Halberstadt)

1894 GrŸndung der ersten christlichen Gewerkschaft 
(Bergarbeiter)

1895 GrŸndung des Bundes der Industriellen (BDI) als  
Konkurrent des CVDI

1896 GrŸndung des Verbandes von Arbeitgebern der  
sŠchsischen Textilindustrie

1899 GrŸndung des Gesamtverbandes Christlicher  
Gewerkschaften

1904 Streik der Textilarbeiter in Crimmitschau;  
wich tiger Impuls fŸr die GrŸndung von  
ArbeitgeberverbŠnden

GrŸndung der Zentralstelle der ArbeitgeberverbŠnde 
aus Anlass des Ausstandes der Textilarbeiter in  
Crimmitschau
GrŸndung der dem CVDI nahestehenden Haupt stelle 
Deutscher ArbeitgeberverbŠnde
GrŸndung des dem BDI nahestehenden Vereins  
deutscher ArbeitgeberverbŠnde (VDA)

1910 Anerkennung des Tarifvertrages als rechtsverbindlicher Vertrag im Sinne des BGB durch das Reichs gericht

1913 Bildung der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbŠnde als dachverbandlicher Zusammenschluss 
von CVDI und BDI

1916 Gesetz Ÿber den vaterlŠndischen Hilfsdienst: erstmalige ausdrŸckliche staatliche Anerkennung der  
Wirt schaftsvereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, obligatorische Arbeiter- und Angestellten-
ausschŸsse (ab 50 BeschŠftigten/Betrieb)

1918 GrŸndung des Deutschen Beamtenbundes (dbb) 
(Berlin)

ãNovemberabkommenÒ der Arbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer Deutschlands (Zentralarbeitsgemeinschaft, ZAG); tripartistische Verhandlungsstruktur (1924 auf-
gelšst): Anerkennung der Gewerkschaften als Arbeitervertretung, Regelung der Arbeitsbedingungen  
durch TarifvertrŠge, Errichtung von ArbeitsausschŸssen ab 50 BeschŠftigten im Betrieb, Arbeitszeit von  
8 Std./Tag, Bildung eines paritŠtischen Zentralausschusses zur Regelung aller Streitfragen aus kollektiven 
ArbeitsvertrŠgen
Verordnung Ÿber Tarifvertrag, Arbeiter- und AngestelltenausschŸsse und Schlichtung von Arbeits strei tig-
keiten; Tarifnormen gelten zwingend fŸr ArbeitsverhŠltnisse der beteiligten Gewerkschaften und Arbeit-
geber; EinfŸhrung der AllgemeinverbindlichkeitserklŠrung von TarifvertrŠgen 

1919 GrŸndung des Allgemeinen Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (ADGB)
GrŸndung des Gesamtverbandes Deutscher  
Angestellten-Gewerkschaften (GEDAG)

Fusion von CVDI und BDI zum Reichsverband der 
deutschen Industrie (RDI)

Weimarer Verfassung: Koalitionsfreiheit (Art. 159); Mitbestimmungsrecht (Art. 165)

1920 Umbenennung des GEDAG in Allgemeiner freier  
Angestelltenbund (Afa-Bund)

BetriebsrŠtegesetz (ab 20 Arbeitnehmern im Betrieb)

1923 Aufhebung der Arbeitszeitverordnung (Norm des 8-Stunden-Tages), EinschrŠnkung der Streikfreiheit  
und Tarifautonomie (Staat kann ArbeitskŠmpfe untersagen)
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Jahr Gewerkschaften ArbeitgeberverbŠnde

1933 Zwangsauflšsung der Gewerkschaften Erzwungene Selbstauflšsung der  
Arbeitgeber verbŠnde

Bildung der Deutschen Arbeitsfront (DAF) als Zwangsvereinigung von Arbeitern, Angestellten und  
Unter nehmern

1934 Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaus der deutschen Wirtschaft: Zwangsmitgliedschaft  
und Gleichschaltung aller WirtschaftsverbŠnde
Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit (AOG): Aufhebung von Koalitionsfreiheit, Tarifautonomie,  
Streikrecht, BetriebsrŠten

1936 1933 Ð 1945: Widerstandsbewegung/Emigration: 
†berlegungen zur zukŸnftigen Gewerkschaftsland-
schaft: Einheits- statt Richtungsgewerkschaften 
und Industrie- statt Berufsgewerkschaften

Errichtung der Reichswirtschaftskammer, Eingliede-
rung des DIHT als Arbeitsgemeinschaft der Industrie- 
und Handelskammern

1945 GrŸndungsaufruf: Einheitsgewerkschaften unter 
sozialistischer FŸhrung durch die SMAD (sowjeti-
sche Besatzungszone)

Auflšsung der Deutschen Arbeitsfront durch Kontrollratsgesetz, Zulassung von ZusammenschlŸssen durch 
Kontrollratsdirektive

1946 GrŸndung des Freien Deutschen Gewerkschafts-
bundes (FDGB) in der sowjetischen Besatzungszone
Zulassung von Gewerkschaften durch Kontrollrats-
direktive

1947 GrŸndung der Arbeitsgemeinschaft der Arbeitgeber 
der Westzone

1948 Aus der Arbeitsgemeinschaft der Arbeitgeber der West-
zone entsteht das Zentralsekretariat der Arbeitgeber 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes fŸr die amerikani-
sche und britische Besatzungszone.

1949 GrŸndung des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB): 16 Einzelgewerkschaften aus den 3 West-
zonen (MŸnchen)
GrŸndung der Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
(DAG)

GrŸndung der Sozialpolitischen Arbeitsgemeinschaft 
der ArbeitgeberverbŠnde des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes, dann Umbenennung in Vereinigung der  
ArbeitgeberverbŠnde
GrŸndung des Ausschu§es fŸr Wirtschaftsfragen der 
industriellen VerbŠnde
WiedergrŸndung des Deutschen Industrie- und  
Handelstages (DIHT)

Tarifvertragsgesetz (TVG): Wiederherstellung der Tarifautonomie
Grundgesetz: Koalitionsfreiheit

1950 GrŸndung des Deutschen Beamtenbundes (dbb) Umbenennung des Zentralsekretariats der Arbeit-
geber des Vereinigten Wirtschaftsgebietes in Bundes-
vereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbŠnde (BDA)
Umbenennung des Ausschu§es fŸr Wirtschaftsfragen 
der industriellen VerbŠnde in Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI)

IHK und Gewerkschaften: Hattenheimer GesprŠche zur Montanmitbestimmung

1951 Gesetz Ÿber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den AufsichtsrŠten und VorstŠnden der 
Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie
KŸndigungsschutzgesetz

1952 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
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Jahr Gewerkschaften ArbeitgeberverbŠnde

1953 BDA-Grundsatzprogramm: Gedanken zur sozialen 
Ordnung

Gesetz Ÿber die Errichtung der Bundesversicherungsanstalt fŸr Angestellte
Arbeitsgerichts- und des Sozialgerichtsgesetz
Errichtung der Bundesversicherungsanstalt fŸr Angestellte

1954 Schlichtungsabkommen: Unterzeichnung durch BDA und DGB auf dem Margarethenhof

1955 DGB-Aktionsprogramm: u. a. Anhebung des  
Lebensstandards durch hšhere Lšhne, VerkŸrzung 
der Arbeitszeit, Ausbau der Mitbestimmung,  
verbesserter Arbeitsschutz

1957 Streik in der Metallindustrie (Schleswig-Holstein): 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Gesetze zur Neuregelung des Rechts der Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten

1959 GrŸndung des Christlichen Gewerkschaftsbundes 
Deutschlands (CGB) als Gegenbund zum DGB

1963 Erster gro§er FlŠchenstreik mit Aussperrung in der 
Metallindustrie (Baden-WŸrttemberg)

1967 Tarifvertragliche EinfŸhrung des 8-Stunden-Tages

Konzertierte Aktion zwischen Vertretern des Staates, der Tarifparteien und der Wissenschaft, um ihr  
Handeln in Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik untereinander abzustimmen (bis 1977)

1968 BDA-Grundsatzprogramm: Freiheitliche soziale  
Ordnung heute und morgen

1969 Wilde Streiks (Septemberstreiks)

Arbeitsfšrderungsgesetz

1970 Lohnfortzahlungsgesetz

1972 Kongress der IG Metall: QualitŠt des Lebens  
(Oberhausen)

Reform des Betriebsverfassungsgesetzes

1974 BDA-Grundsatzfragen: Fortschritt aus Ideen und 
Leistung

1976 Gesetz Ÿber die paritŠtische Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 2 000 BeschŠftig-
ten (mit Verfassungsbeschwerde durch die Arbeitgeber angefochten; in der Folge AufkŸndigung der  
Konzertierten Aktion durch den DGB)

1977 Ermordung des ArbeitgeberprŠsidenten Hans-
Martin Schleyer durch die RAF

1978 Warnstreiks, Schwerpunktstreiks und Abwehraussperrungen in der Metallindustrie sowie in der  
Druck- und Verlagsindustrie

1982 BDA-Denkschrift: Soziale Sicherheit in der Zukunft

1983 BDA-Denkschrift: Strategien zum Abbau der  
Arbeitslosigkeit

1984 In der Metall- und in der Druckindustrie fŸhren die lŠngsten und hŠrtesten ArbeitskŠmpfe in der  
Geschichte der Bundesrepublik in der Schlichtung zu einer Flexibilisierung der Arbeitszeitregelungen  
und einer Regelarbeitszeit von 38,5 Stunden pro Woche.
Gemeinsamer Aufruf von BDA und DGB: Arbeitszeit, Mehrarbeit und BeschŠftigung
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Jahr Gewerkschaften ArbeitgeberverbŠnde

1985 Gemeinsame ErklŠrung der Bundesregierung und 
der SpitzenverbŠnde der deutschen Wirtschaft: Alle  
BeschŠftigungsmšglichkeiten nutzen
BDA-Memorandum: 20-Punkte-Programm fŸr mehr 
BeschŠftigung

Gemeinsame ErklŠrung von Bundesregierung, DGB und BDA: O0ensive zur beruflichen Quali! zierung von 
Arbeitslosen

1986 BDA-LeitsŠtze zur Sozial- und Gesellschaftspolitik

1986 €nderung des Artikels 116 AFG, die zur BeschrŠnkung der StreikfŠhigkeit fŸhrte

1990 Selbstauflšsung des FDGB (DDR) Eintritt der neu gegrŸndeten ArbeitgeberverbŠnde 
aus den neuen BundeslŠndern in die BDA

Gemeinsame ErklŠrung von DGB und BDA: ZurŸckhaltende Lohnpolitik

1991 †bertragung gewerkschaftlicher Strukturen von 
West- nach Ostdeutschland

1994 Vereinbarung von BeschŠftigungssicherungstarif-
vertrŠgen (VerkŸrzung der Wochenarbeitszeit ohne 
Lohnausgleich, Fšrderung der Ausbildung)

BDA-Memorandum: Sozialstaat vor dem Umbau. 
LeistungsfŠhigkeit und Finanzierbarkeit sichern

1996 Fusion der IG Bau-Steine-Erden (IG BSE) und der  
Gewerkschaft Gartenbau-Landwirtschaft-Forstwirt-
schaft (GGLF) zur IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)

1997 Fusion der IG Bergbau-Energie, IG Chemie-Papier- 
Keramik und Gewerkschaft Leder zur IG Bergbau, 
Chemie, Energie (IG BCE)

1998 Integration der Gewerkschaft Textil in die IG Metall BDA-Memorandum: Sozialpolitik fŸr mehr Wett-
bewerbsfŠhigkeit und BeschŠftigung. Ordnungs-
politische GrundsŠtze der BDA

BŸndnis fŸr Arbeit, Ausbildung und WettbewerbsfŠhigkeit: BeschŠftigungsorientierte Lohn- und  
Tarifpolitik (bis 2002)

1999 Gemeinsame ErklŠrung von BDA und DGB zum BŸndnis fŸr Arbeit, Ausbildung und WettbewerbsfŠhigkeit

2000 Integration der Gewerkschaft Holz-Kunststo!   
in die IG Metall

BDA-Bildungso0ensive
Initiative Freiheit und Verantwortung Ð Corporate  
Citizenship von BDI, BDA, DIHK und ZDH

Verabredung einer beschŠftigungsorientierten Lohn- und Tarifpolitik beim Spitzentre0en des BŸndnisses 
fŸr Arbeit, Ausbildung und WettbewerbsfŠhigkeit

2001 Fusion von DAG, DPG, HBV, IG Medien und …TV  
zur Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
Streik und erster eigenstŠndiger Tarifvertrag der  
Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit

Umbenennung des DIHT in Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK)
Initiative BDA-pro-job.de

Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes

2002 Erste Betriebsratswahlen nach dem novellierten  
Betriebsverfassungsgesetz

BDA-Memoranden: Bremsklštze beseitigen Ð  
BeschŠftigung scha0en; Neuaufbruch in der  
Sozialen Sicherung

EinfŸhrung freiwilliger betrieblicher Altersrente (AltersvermšgensergŠnzungsgesetz); Errichtung von  
ãVersorgungswerkenÒ unter Selbstverwaltung der Sozialpartner

2003 Scheitern des zweiwšchigen Arbeitskampfes der  
IG Metall zur Durchsetzung der 35-Stunden-Woche 
in Ostdeutschland
Erste bundesweite DGB-TarifvertrŠge zur Leih- und 
Zeitarbeit

BDA-Memorandum: BŸrokratieabbau jetzt!  
VorschlŠge zur EntbŸrokratisierung des Arbeits-  
und Sozialrechts
BDA-Konzept zur Modernisierung des Tarifrechts: FŸr 
eine neue Balance in der modernen Tarifautonomie
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Jahr Gewerkschaften ArbeitgeberverbŠnde

2004 Pforzheimer Abkommen: …0nungsklausel zur  
Abweichung vom Tarifvertrag in der Metallindus-
trie zur Sicherung von WettbewerbsfŠhigkeit und 
BeschŠftigung
Start der Option zur frŸhen EinfŸhrung des neuen 
Entgelt-Rahmenabkommens (ERA) in der Metall- 
und Elektroindustrie

BDA-Memorandum: Europa wettbewerbsfŠhiger  
machen
Bericht der gemeinsamen Kommission von BDA und 
BDI: Mitbestimmung modernisieren
BDI-Gesamtreformkonzept: FŸr ein attraktives 
Deutschland. Freiheit wagen Ð Fesseln sprengen

2005 Neuer Tarifvertrag fŸr den š0entlichen Dienst 
(TVšD)

Arbeitgeberforum: Wirtschaft und Gesellschaft

2006 Streik des Marburger Bundes fŸr einen eigenstŠndi-
gen Tarifvertrag

2007 Streik der Gewerkschaft deutscher LokomotivfŸhrer 
(GDL) fŸr einen eigenstŠndigen Tarifvertrag

GrŸndung des Transatlantic Economic Council (TEC) 
auf Initiative von BDI und Bundesregierung
BDI G8 Business Summit: Growth and Responsibility

2008 VorschlŠge von BDI und BDA: BŸrokratie abbauen Ð 
Mehr Wertschšpfung und ArbeitsplŠtze

Wittenberg-Prozess: Sozialpartnervereinbarung Ð IG BCE und BAVC verstŠndigen sich auf einen Ethik-Kodex 
fŸr die chemische Industrie (ãLeitlinien fŸr verantwortliches Handeln in der Sozialen MarktwirtschaftÒ)

2009 Modernisierung des Mindestarbeitsbedingungengesetzes, die auch Mindestlšhne in Wirtschaftszweigen  
ermšglicht, in denen die Tarifbindung unter 50 Prozent liegt

2010 Fusion von Transnet (DGB) und GDBA (dbb) zur  
Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Das BAG erklŠrt die Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften fŸr Zeitarbeit und Personalserviceagentu ren 
(CGZP) fŸr nicht tariffŠhig.
Das BAG gibt das Prinzip der Tarifeinheit auf und erlaubt TarifpluralitŠt im Betrieb.

2012 Das BAG erklŠrt das ausnahmslose Arbeitskampfverbot fŸr Mitarbeiter in kirchlichen Einrichtungen fŸr  
ungŸltig. Streiks sind mšglich, sofern die Gewerkschaften nicht in die paritŠtisch besetzten Arbeitsrecht-
lichen Kommissionen im Rahmen des Dritten Weges eingebunden sind.

Quellen:
BAG ('&#&): Die CGZP kann keine TarifvertrŠge schlie§en, http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/ 
document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum='&#&&nr=#,(##&pos=&&anz=$) (zuletzt besucht am #+. #'. '&#&).
BAG ('&#' ): Pressemitteilung Nr. (#/#' zum Urteil des #. Senats vom '& . ##. '&#'  Ð # AZR #%$/##, http://juris.bundesarbeitsge-
richt.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=#.)&& (zuletzt besucht am ' . +. '&#)).
Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbŠnde ('&&$): Daten zur Geschichte der BDA und der deutschen Arbeit-
geberverbŠnde, http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/Geschichte (zuletzt besucht am +. #. '&#&).
DGB ('&#&): DGB und BDA wollen Tarifeinheit gesetzlich regeln, http://www.dgb.de/themen/++co++(#,&( d+(-. fc. -##df-
+$ed-&&#((b, dc,''  (zuletzt besucht am ( . #'. '&#&).
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): Die 
Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: VS Verlag fŸr Sozial-
wissenschaften, S. .#,  Ð .$. , hier S. .')  Ð .'%.
EVG ('&#&): Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft gebildet, http://www.evg-online.org/newsticker/#&_##_)&_ GWT/  
(zuletzt besucht am ( . #'. '&#&).
Schroeder, Wolfgang ('&&$): Stichwort: UnternehmerverbŠnde. In: Andersen, Uwe/Woyke, Wichard (Hrsg.): Handwšrter-
buch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag fŸr Sozialwissenschaften (. . Aufl.), 
S. %#& Ð %#$.
WSI: Tarifchronik #$,+ bis '&&( , http://www.boeckler.de/++$_'#).& .html (zuletzt besucht am +. #. '&#&).
Eigene Zusammenstellung.
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3 Interessenvertretung in der Arbeitswelt

3.1 Periodisierung des deutschen Systems der industriellen Beziehungen
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3.2 Gewerkschaftstypologie

Gewerkscha) en lassen sich anhand von zwei Ebenen unterscheiden. Auf der politisch-welt-
anschaulichen Ebene entspricht eine Gewerkscha)  entweder dem Typ der Einheits- oder der 
Richtungsgewerkscha) . Bei einer Richtungsgewerkscha)  ist die parteipolitische oder welt-
anschauliche Orientierung eines Arbeitnehmers fŸr die Mitgliedscha)  wichtig. In der Ein-
heitsgewerkscha)  organisieren sich Arbeitnehmer unabhŠngig von ihrer Bindung an reli-
gišse oder politische Werte.

Auf der arbeitsmarktbezogenen Ebene lassen sich Industrie- bzw. Branchengewerkschaf-
ten von Berufs-, Status-, Fach- und Betriebsgewerkscha) en unterscheiden. Industriegewerk-
scha) en organisieren alle Arbeitnehmer eines Sektors oder einer Branche unabhŠngig von 
ihrem Beruf, ihrer Quali, kation oder ihrer Betriebszugehšrigkeit. Umfasst eine Gewerk-
scha)  mehrere Sektoren, wird von einer Multibranchengewerkscha)  gesprochen. Berufs-
gewerkscha) en vertreten einen einzelnen Berufsstand, Fachgewerkscha) en mehrere Be-
rufe eines Fachs (beispielsweise soziale Berufe). Statusgewerkscha) en richten sich nach dem 
Stand oder Status im Beruf (Arbeiter, Angestellte, Beamte). Betriebsgewerkscha) en dagegen 
stehen allen Arbeitnehmern eines Unternehmens o- en.

In Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg das Prinzip der Industrie- und Ein-
heitsgewerkscha)  durchgesetzt.

Gewerkschaftstyp Beispiel

Ebene I: politisch-weltanschaulich

Einheitsgewerkschaft Gewerkschaften des  
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

Richtungsgewerkschaft Gewerkschaften des  
Christlichen Gewerkschaftsbundes (CGB)

Ebene II: arbeitsmarktbezogen

Industrie- und Branchengewerkschaft/ 
Multibranchengewerkschaft

IG Metall; ver.di

Berufsgewerkschaft Marburger Bund; Vereinigung Cockpit;  
Gewerkschaft deutscher LokfŸhrer (GDL)

Status-/Standesgewerkschaft Gewerkschaften des Deutschen Beamtenbundes (dbb)

Fachgewerkschaft Deutscher Berufsverband fŸr Soziale Arbeit (DBSH)

Betriebsgewerkschaft Japan, in Deutschland nicht zulŠssig  
(Ausnahmen: ehemalige Bundesbahn/Bundespost)

Quellen:
Hassel, Anke ('&&)): Organisation Ð Struktur und Entwicklung. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): Die Ge-
werkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 
S. #&' Ð #'#, hier S. #&, Ð #&(.
MŸller-Jentsch, Walther (#$$%): Soziologie der Industriellen Beziehungen. Eine EinfŸhrung. Frankfurt a. M./New York: Campus, 
S. #&..
Streeck, Wolfgang (#$$)): Klasse, Beruf, Unternehmen, Distrikt. In: StrŸmpel, Burkhard/Dierkes, Meinolf (Hrsg.): Innovation 
und Beharrung in der Arbeitsmarktpolitik. Stuttgart: SchŠ0er-Poeschel, S. )$ Ð ,. .
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3.3 Historische Phasen gewerkschaftlicher Organisationsentwicklung

Phase Organisationsprinzip Organisationstyp

1. Phase: 
ab 1865/68

Organisation der quali! zierten Handarbeiter 
(ãHandwerkereliteÒ): 
Berufsverbandsprinzip

Richtungsgewerkschaften2. Phase: 
ab 1890

Organisation der Fabrikarbeiter (ãIndustrieproletariatÒ): 
Industrieverbandsprinzip

3. Phase: 
ab ~1900

Organisation der Angestellten und Beamten: 
Industrieverbands- und Statusprinzip

Verbot:  
1933 Ð 1945

Gleichschaltung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der Deutschen Arbeitsfront (DAF)

4. Phase:  
WiedergrŸndung 
1949

Organisation von Arbeitern, Angestellten und 
Beamten in einheitlichem 
Industrieverbandsprinzip

Einheitsgewerkschaften
5. Phase:  
ab ~1995/96

Konzentration (Fusionen) und Fragmentierung 
(neue Berufsgewerkschaften) 
Multibranchenprinzip und Berufsprinzip

Quellen:
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): 
Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. .'$ . 
MŸller-Jentsch, Walther ('&&%): Strukturwandel der industriellen Beziehungen. ,Industrial CitizenshipÔ zwischen Markt und 
Regulierung. Wiesbaden: VS Verlag fŸr Sozialwissenschaften, S. '' .

3.4 Organisationslandschaft Ð Gewerkschaften 
und ErwerbstŠtigenverbŠnde (2010)*

Kategorie Typ Anzahl

Gewerkschaften (81) DachverbŠnde (DGB, dbb, CGB) 3

Mitgliedsgewerkschaften (DGB: 8; dbb: 40; CGB: 16) 64

UnabhŠngige Einzelgewerkschaften 14

ArbeitnehmerverbŠnde (8) Arbeitnehmerkammern 3

ArbeitnehmerverbŠnde 5

Berufs- und FachverbŠnde (472) Ausschlie§lich Arbeitnehmer/abhŠngig BeschŠftigte 115

Auch SelbststŠndige/freie Berufe 245

Ausschlie§lich SelbststŠndige/freie Berufe 112

Gesamt 561

Anmerkung:
* ErwerbstŠtigenverbŠnde: Organisationen, die Interessen von Arbeitern, Angestellten, Beamten (bzw. Arbeitnehmern) 

und SelbststŠndigen/freien Berufe (nicht in Arbeitgeberverbandsfunktion) vertreten.

Quelle:
Schroeder, Wolfgang/Kalass, Viktoria/Greef, Samuel ('&##): Berufsgewerkschaften in der O0ensive. Vom Wandel des deut-
schen Gewerkschaftsmodells. Wiesbaden: VS Verlag fŸr Sozialwissenschaften, S. ,%.
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3.5 Typologie der UnternehmerverbŠnde

Arbeitgeber organisieren sich in UnternehmerverbŠnden. In Deutschland hat sich eine drei-
dimensionale Struktur der Vertretung von Arbeitgeberinteressen herausgebildet. Die Unter-
nehmerverbŠnde lassen sich daher in ArbeitgeberverbŠnde, Wirtscha! sverbŠnde sowie In-
dustrie- und Handelskammern unterteilen. 

 ¥ ArbeitgeberverbŠnde: Die ArbeitgeberverbŠnde vertreten die tarif- und sozialpolitischen 
Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen. Sie treten als kollektive Tarifakteure auf und 
schlie§en in dieser Funktion TarifvertrŠge mit den Gewerkscha) en ab. Dienstleistungen 
fŸr ihre Mitglieder erbringen sie in Form von tarif-, personal- und sozialpolitischer Be-
ratung. Sie vertreten die Interessen ihrer Mitglieder gegenŸber dem Staat und anderen 
Organisationen. Sie sitzen in staatlichen Gremien und beteiligen sich an der Selbstver-
waltung der Sozialversicherungen. Die Spitzenorganisation der ArbeitgeberverbŠnde ist 
die Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbŠnde (BDA).

 ¥ Wirtscha! sverbŠnde: Die Wirtscha) sverbŠnde vertreten die wirtscha) spolitischen Inter-
essen ihrer Mitgliedsunternehmen. Insbesondere versuchen sie durch Lobbying Ein. uss 
auf das politische System zu nehmen. Neben der Interessenvertretung kommt ihnen aber 
auch eine koordinierende Aufgabe zu. Sie erarbeiten beispielsweise rechtliche und tech-
nische Standards auf Branchenebene. Der Spitzenverband der Wirtscha) sverbŠnde ist 
der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

 ¥ Industrie- und Handelskammern: Die Industrie- und Handelskammern vertreten die 
wirtscha) lichen Interessen von Gewerbetreibenden gegenŸber Kommunen, Landes-
regierungen und staatlichen regionalen Einrichtungen. Im Gegensatz zu den Arbeit-
geber- und Wirtscha) sverbŠnden ist die Mitgliedscha)  in den Industrie- und Handels-
kammern nicht freiwillig. Als š- entlich-rechtliche Kšrperscha) en mit verp. ichtender 
Mitgliedscha)  Ÿbernehmen die IHKs partiell staatliche Aufgaben. Die IHKs sind im 
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK ) zusammengeschlossen.

Eine strikte Trennung zwischen reinen Arbeitgeber- und Wirtscha! sverbŠnden ist nicht im-
mer gegeben. In einigen Branchen obliegt den ArbeitgeberverbŠnden auch die wirtscha) s-
politische Interessenvertretung. Auf der Landesebene ist die verbandliche Trennung sogar 
die Ausnahme. In diesen FŠllen wird von einem integrierten Verband gesprochen.

Quellen:
Schroeder, Wolfgang ('&&$): Stichwort: UnternehmerverbŠnde. In: Andersen, Uwe/Woyke, Wichard (Hrsg.): Handwšrter-
buch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag fŸr Sozialwissenschaften (. . Aufl.), 
S. %#& Ð %#$.
Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.) ('&#&): Handbuch Arbeitgeber- und WirtschaftsverbŠnde in Deutschland. 
Wiesbaden: VS Verlag fŸr Sozialwissenschaften.
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4 Gewerkschaftliche DachverbŠnde

4.1 Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

4.1.1 Vorsitzende des DGB

Amtszeit Name, Vorname 
(Mitgliedsgewerkschaft)

Amtsdauer Alter bei 
Amtsantritt

Lebensdaten

13. 10. 1949 Ð 16. 2. 1951 Bšckler, Hans 
(IGM)

2 Jahre 74 Jahre 26. 2. 1875 Ð 16. 2. 1951

22. 6. 1951 Ð 17. 10. 1952 Fette, Christian 
(IGDP)

1 Jahr 56 Jahre 1. 2. 1895 Ð 26. 10. 1971

17. 10. 1952 Ð 6. 10. 1956 Freitag, Walter 
(IGM)

4 Jahre 68 Jahre 14. 8. 1884 Ð 7. 6. 1958

6. 10. 1956 Ð 26. 10. 1962 Richter, Willi 
(IGM)

6 Jahre 62 Jahre 1. 10. 1894 Ð 27. 11. 1972

26. 10. 1962 Ð 19. 5. 1969 Rosenberg, Ludwig 
(HBV)

7 Jahre 59 Jahre 29. 6. 1903 Ð 23. 10. 1977

19. 5. 1969 Ð 19. 5. 1982 Vetter, Heinz Oskar 
(IG BE)

13 Jahre 52 Jahre 21. 10. 1917 Ð 18. 10. 1990

19. 5. 1982 Ð 23. 5. 1990 Breit, Ernst 
(DPG)

8 Jahre 58 Jahre 20. 8. 1924 Ð 22. 2. 2013

23. 5. 1990 Ð 9. 5. 1994 Meyer, Heinz-Werner 
(IG BE)

4 Jahre 58 Jahre 24. 8. 1932 Ð 9. 5. 1994

14. 6. 1994 Ð 28. 5. 2002 Schulte, Dieter 
(IGM)

8 Jahre 54 Jahre 13. 1. 1940 Ð 

28. 5. 2002 Ð 2014 Sommer, Michael 
(ver.di)

12 Jahre 50 Jahre 17. 1. 1952 Ð 

2014 Ð Vsl. Ho0mann, Rainer 
(IG BCE)

Ð 58 Jahre 30. 5. 1955 Ð 

Durchschnitt: 7 Jahre 59 Jahre

Quelle:
DGB ('&#&): Bewegte Zeiten. FrŸhere Vorsitzende des DGB, http://www.dgb.de/uber-uns/bewegte-zeiten/vorsitzende/ 
index.html (zuletzt besucht am ##. %. '&#)).
Eigene Darstellung.
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4.1.2 Organisationsstruktur des DGB 

Quelle:
DGB (Hrsg.) (!"#" ): DGB Heute. Organisation & Bundesvorstand, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/ 
organisation-und-bundesvorstand (zuletzt besucht am #$. $. !"#" ).

Geschäftsführender
Bundesvorstand

5 Mitglieder

Vorsitzende der 
8 DGB-Gewerkschaften

Bundeskongress 
400 Delegierte 

Bundesausschuss 
70 Gewerkschafts-

mitglieder 
Bundesvorstand 

Bezirksvorsitzende

Bundesvorstand 

Bezirksvorstand 
(9 Bezirke) 

Geschäftsführender
Bezirksvorstand

2 Mitglieder

Vorsitzende der 
8 DGB-Gewerkschaften

Regionsvorstand 
(66 Regionen) 

Regionsvorsitzende/r

Gewerkschaftsvertreter

Bezirkskonferenzen 

Regionsdelegierten-
versammlungen 

Wahl 

Wahl 

Wahl 

Gewerkschaften 
im DGB 

Entsendung 

Entsendung 

Entsendung 

Ents. 

Ents. 

Ents. 
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4.1.3 Mitgliederentwicklung des DGB*

Jahr* Mitglieder VerŠnd. z. Vorjahr (%) MŠnner Frauen Frauenanteil

1950 5 449 990 Ð 4 558 000 892 000 16,4

1960 6 378 820 +1,7 5 285 000 1 094 000 17,1

1965 6 471 491 " 0,2 5 544 000 1 030 000 15,7

1970 6 712 547 +3,6 5 685 000 1 027 000 15,3

1975 7 364 912 " 0,6 6 052 000 1 313 000 17,8

1980 7 882 527 +0,5 6 286 000 1 596 000 20,3

1985 7 719 468 +0,8 6 014 000 1 705 000 22,1

1990 7 937 923 +1,0 5 998 000 1 940 000 24,4

1991 11 800 412 +48,7 7 910 000 3 890 000 33,0

1993 10 290 152 " 6,6 7 054 000 3 236 000 31,4

1995 9 354 670 " 4,2 6 493 216 2 861 454 30,6

1997 8 623 471 " 3,9 5 999 809 2 623 662 30,4

1999 8 036 687 " 3,3 5 592 081 2 444 606 30,4

2001 7 899 009 +1,6 5 395 899 2 503 110 31,7

2003 7 363 147 " 4,4 4 983 250 2 342 246 31,8

2005 6 778 429 " 3,3 4 620 365 2 158 064 31,8

2007 6 441 045 " 2,2 4 387 673 2 053 372 31,9

2009 6 264 923 " 1,7 4 237 921 2 027 002 32,4

2011 6 155 899 " 0,6 4 154 534 2 001 375 32,5

2012 6 151 184 " 0,1 4 142 145 2 009 039 32,7

Anmerkungen:
* Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland.

Quelle:
DGB ('&#)): Mitgliederzahlen, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)). 
Eigene Darstellung; eigene Berechnung.
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4.1.4 DGB-Mitglieder nach Statusgruppen

Jahr1 Mitglieder Arbeiter Angestellte Arb. + Ang. 
Anteil

Beamte Beamten-
anteil

1950 5 449 990 4 534 000 571 000 93,7 343 000 6,3

1955 6 104 872 5 042 000 642 000 93,1 420 000 6,9

1960 6 378 820 5 144 000 722 000 92,0 513 000 8,0

1965 6 471 491 5 157 000 835 000 92,6 585 000 9,0

1970 6 712 547 5 089 000 986 000 90,5 638 000 9,5

1975 7 364 912 5 310 000 1 382 000 90,9 673 000 9,1

1980 7 882 527 5 376 000 1 658 000 89,2 848 000 10,8

1985 7 719 468 5 182 000 1 720 000 89,4 818 000 10,6

1990 7 937 923 5 289 000 1 851 000 89,9 798 000 10,1

1991 11 800 412 7 006 000 2 790 000 83,0 814 000 6,9

1992 11 015 612 6 896 000 3 226 000 91,9 803 000 7,3

1993 10 290 152 6 441 000 2 957 000 91,3 773 000 7,5

1994 9 768 373 6 015 078 2 784 249 90,1 762 595 7,8

1995 9 354 670 5 727 395 2 651 502 89,6 748 151 8,0

1996 8 972 672 5 449 907 2 554 633 89,2 662 901 7,4

1997 8 623 471 5 205 262 2 457 203 88,9 642 595 7,5

1998 8 310 783 4 960 561 2 431 321 88,9 621 259 7,5

1999 8 036 687 4 854 779 2 288 329 88,9 573 861 7,1

2000 7 772 795 4 680 557 2 222 418 88,8 556 622 7,2

2001 7 899 009 4 526 354 2 598 555 90,2 569 850 7,2

2002 7 699 903 4 402 656 2 448 793 89,0 548 890 7,1

2003 7 363 147 4 217 285 2 323 453 88,8 505 871 6,9

2004 7 013 037 2 963 0532 1 729 4262 66,92 419 9992 6,02

2005 6 778 429 5 868 5823 86,6 489 506 7,2

2006 6 585 774 5 710 5813 86,7 483 350 7,3

2007 6 441 045 5 591 4463 86,8 473 303 7,3

2008 6 371 475 5 548 0533 87,1 464 983 7,3

2009 6 264 923 5 456 9263 87,1 460 877 7,4

20104 6 193 252 5 384 7993 86,9 462 961 7,5

2011 6 155 899 5 321 3153 86,4 457 591 7,5

2012 6 151 184 5 345 0973 86,9 452 534 7,4

Anmerkungen:
# Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland.
'  IG Metall gibt einmalig Mitgliederzahlen in der Kategorie Sonstige an.
)  Da einige Gewerkschaften die Mitgliederzahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten di0erenziert angeben, 

werden diese Kategorien zusammengefasst dargestellt.
,  Aufnahme des dbb-Verbandes GDBA durch Fusion mit Transnet zur EVG.

Quelle:
DGB ('&#)): Mitgliederzahlen, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
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4.1.5 Senioren in den DGB-Gewerkschaften

Gewerkschaft

1995 2008

Mitglieder 
Insgesamt

Senioren-
mitglieder

Senioren 
in %

Mitglieder 
Insgesamt

Senioren-
mitglieder

Senioren 
in %

IG BAU 722 576 136 874 18,9 336 322 92 923 27,6

IG BCE 1 122 687 276 178 24,6 701 053 193 337 27,6

GEW 306 448 22 676 7,4 251 900 31 767 12,6

IG Metall 3 256 665 526 799 16,2 2 300 563 511 358 22,2

NGG 322 019 44 150 13,7 205 795 32 960 16,0

GdP 198 897 27 075 13,6 167 923 27 981 16,7

TRANSNET 398 404 149 250 37,5 227 690 96 859 42,5

ver.di 3 026 974 397 288 13,1 2 180 229 348 299 16,0

DGB-Gesamt 9 354 670 1 580 290 16,9 6 371 475 1 335 484 21,0

Quelle: 
Schroeder, Wolfgang/Munimus, Bettina/RŸdt, Diana ('&#&): Seniorenpolitik im Wandel. VerbŠnde und Gewerkschaften als 
Interessenvertreter der Šlteren Generation. Frankfurt a. M./New York: Campus Verlag, S. )&+.
Eigene Berechnungen.
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4.1.6 Mitgliederentwicklung der DGB-Gewerkschaften

Jahr GEW NGG GdP EVG1 ver.di2

Transnet IG Medien HBV DPG …TV

1995 306 448 322 019 198 897 398 404 206 786 520 166 529 233 1 770 789

1996 296 232 310 891 199 421 382 113 197 309 505 405 513 322 1 712 149

1997 289 014 294 546 196 536 367 734 191 610 488 271 487 814 1 643 692

1998 281 236 282 521 193 578 352 161 184 656 471 333 474 094 1 582 776

1999 273 787 270 016 190 617 338 106 179 072 457 720 457 475 1 526 891

2000 270 264 260 774 188 225 320 358 175 044 440 638 445 968 1 476 708

2001 268 012 250 839 185 380 306 002 2 806 496

2002 264 684 245 350 184 907 297 371 2 740 123

2003 260 842 236 507 181 100 283 332 2 614 094

2004 254 673 225 328 177 910 270 221 2 464 510

2005 251 586 216 157 174 716 259 955 2 359 392

2006 249 462 211 573 170 835 248 983 2 274 731

2007 248 793 207 947 168 433 239 468 2 205 145

2008 251 900 205 795 167 923 227 690 2 180 229

2009 258 119 204 670 169 140 219 242 2 138 200

2010 260 297 205 646 170 607 232 485 2 094 455

2011 263 129 205 637 171 709 220 704 2 070 990

2012 266 542 206 203 173 223 213 566 2 061 198
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Fortsetzung Tabelle , .#.. : Mitgliederentwicklung der DGB-Gewerkschaften

Jahr IG Metall IG BCE IG BAU DGB

Gew.  
Textil-Be-
kleidung

Gew. 
Holz und 
Kunst-
sto$

Gew.  
Leder

IG Berg-
bau  
Energie

IG  
Chemie- 
Papier-
Keramik

GGLF IG Bau-
Steine-
Erden

1995 2 869 469 216 288 170 908 23 081 376 366 723 240 82 725 639 851 9 354 670

1996 2 752 226 199 166 159 829 21 929 335 317 694 897 692 466 8 972 672

1997 2 660 951 183 349 154 043 1 010 555 655 356 8 623 471

1998 2 772 916 145 128 955 734 614 650 8 310 783

1999 2 701 996 132 865 922 783 585 359 8 036 687

2000 2 763 485 891 587 539 744 7 772 795

2001 2 710 226 862 364 509 690 7 899 009

2002 2 643 973 833 693 489 802 7 699 903

2003 2 525 348 800 762 461 162 7 363 147

2004 2 425 005 770 582 424 808 7 013 037

2005 2 376 225 748 852 391 546 6 778 429

2006 2 332 720 728 702 368 768 6 585 774

2007 2 306 283 713 253 351 723 6 441 045

2008 2 300 563 701 053 336 322 6 371 475

2009 2 263 020 687 111 325 421 6 264 923

2010 2 239 588 675 606 314 568 6 193 252

2011 2 245 760 672 195 305 775 6 155 899

2012 2 263 707 668 982 297 763 6 151 184

Anmerkung:
# '&#& Fusion von Transnet und der dbb-Verkehrsgewerkschaft GDBA zur EVG.
'  '&&# Fusion zu ver.di (unter Einschluss der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft Ð DAG).

Quelle:
DGB ('&#)): Mitgliederzahlen, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).



Samuel Greef692

4.1.7  Mitgliederanteile  der Einzelgewerkschaften am DGB*

Anmerkungen:
* Stand der zugrunde liegenden Mitgliederzahlen: )#. #'. '&&# und )#. #'. '&#' .

Quelle:
DGB ('&#)): Mitgliederzahlen, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
Eigene Darstellung.

Gew. der
Polizei 2.8 %

Gew. Nahrung-
Genuss-GaststŠtten 

3.4 %

EVG 3,5%

Gew. Erziehung und 
Wissenschaft

4.3 %IG Bauen-Agrar-
Umwelt 4.8 %

IG Bergbau, Chemie, 
Energie 10.9 %

ver.di
33.5 %

IG Metall
36.8 %

2012

Gew. der
Polizei 2.3 %

Gew. Nahrung-
Genuss-GaststŠtten

3.2 %

TRANSNET
3.9 %

Gew. Erziehung und 
Wissenschaft 3.4 %IG Bauen-Agrar-

Umwelt 6.5 %

IG Bergbau, Chemie, 
Energie 10.9 %

ver.di
35.5 %

IG Metall
34.3 %

2001
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4.2 dbb beamtenbund und tarifunion

4.2.1 Vorsitzende des dbb

Amtszeit Name, Vorname 
(Mitgliedsgewerkschaft)

Amtsdauer Alter bei 
Amtsantritt

Lebensdaten

1950 Ð 1955 SchŠfer, Hans  
(DSTG)

5 Jahre 50 Jahre 3. 12. 1900 Ð 24. 9. 1978

1955 Ð 1959 Kramel, Angelo  
(DSTG)

4 Jahre 52 Jahre 28. 1. 1903 Ð 30. 6. 1975

1959 Ð 1987 Krause, Alfred  
(GDBA)

28 Jahre 37 Jahre 27. 1. 1922 Ð

1987 Ð 1995 Hagedorn, Werner  
(DSTG)

8 Jahre 58 Jahre 1. 9. 1929 Ð

1995 Ð 2003 Geyer, Erhard  
(DSTG)

8 Jahre 56 Jahre 1. 1. 1939 Ð

2003 Ð 2012 Heesen, Peter  
(DPhV)

9 Jahre 56 Jahre 8. 10. 1947 Ð

2012 Ð DauderstŠdt, Klaus  
(GdS)

Ð 63 Jahre 14. 11. 1948 Ð

Durchschnitt: 10 Jahre 53 Jahre

4.2.2 Organisationsstruktur des dbb

Quelle: 
dbb ('&#)): http://www.dbb.de (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).

Gewerkschaftstag
(tagt alle 5 Jahre)

Bundeshauptvorstand

Bundesvorstand

Bundesleitung
(Bundesvorsitzender und 

5 Stellvertreter) 
Kooptiert: 2. Vorsitzender TU 

16 LandesbŸnde
26 Bundes-

fachgewerkschaften

13 Gewerkschaften 
(beschŠftigt im Bundesdienst o. 
privaten Dienstleistungssektor)

dbb tarifunion

dbb jugend

dbb bundes-
frauenvertretung 

BezirksverbŠnde Kreis-/OrtsverbŠnde LandesverbŠnde
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4.2.3 Mitgliederentwicklung des dbb

Jahr1 Mitglieder VerŠnderung  
zum Vorjahr (%)

Index 
1951%=%100

Index 
1990%=%100

MŠnner Frauen Frauen-
anteil

1951 234 000 Ð 100,0

1955 517 000 +10,5 220,9

1960 649 900 +2,5 277,8

1965 703 100 +1,6 300,5

1970 721 000 +0,3 308,1 600 700 120 300 16,7

1975 726 900 +0,9 310,6 582 200 144 700 19,9

1980 821 000 " 0,4 350,9 619 900 201 100 24,5

1985 796 300 +0,2 340,3 596 100 200 100 25,1

1990 997 700 +25,7 426,4 100,0 741 500 256 200 25,7

1991 1 053 000 +5,5 450 105,5 743 600 309 400 29,4

1992 1 095 400 +4,0 468,1 109,8 773 800 321 600 29,4

1993 1 078 800 " 1,5 461 108,1 759 200 319 600 29,6

1994 1 089 200 +1,0 465,5 109,2 766 800 322 400 29,6

1995 1 075 700 " 1,2 459,7 107,8 757 100 318 500 29,6

1996 1 101 600 +2,4 470,8 110,4 775 500 326 100 29,6

1997 1 116 700 +1,4 477,2 111,9 786 300 330 400 29,6

1998 1 184 100 +6,0 506 118,7 832 500 351 600 29,7

1999 1 201 891 +1,5 513,6 120,5 844 220 357 671 29,8

2000 1 205 242 +0,3 515,1 120,8 845 182 360 060 29,9

2001 1 211 093 +0,5 517,6 121,4 847 164 363 929 30,0

2002 1 223 719 +1,0 523 122,7 857 717 366 002 29,9

2003 1 257 983 +2,8 537,6 126,1 876 541 381 442 30,3

2004 1 269 816 +0,9 542,7 127,3 881 275 388 541 30,6

2005 1 275 420 +0,4 545,1 127,8 880 787 394 633 30,9

2006 1 276 330 +0,1 545,4 127,9 881 277 395 053 31,0

2007 1 278 435 +0,2 546,3 128,1 882 215 396 220 31,0

2008 1 280 802 +0,2 547,4 128,4 883 421 397 381 31,0

2009 1 282 620 +0,1 548,1 128,6 884 488 398 132 31,0

20102 1 260 974 " 1,7 538,9 126,4 865 958 395 016 31,3

2011 1 265 720 +0,4 540,9 126,9 868 371 397 349 31,4

2012 1 271 563 +0,5 543,4 127,5 869 942 401 621 31,6

Anmerkungen:
# Bis #$(+ frŸheres Bundesgebiet, ab #$$& Deutschland.
'  GDBA scheidet durch Fusion mit Transnet aus dem dbb aus.

Quellen:
dbb ('&&( ): dbb Mitglieder, http://www.dbb.de/dbb-beamtenbund-'&&. /)#+&_'$#' .php (zuletzt besucht am #$. , . '&#&).
dbb ('&#)): dbb Mitglieder, http://www.dbb.de/themen/themenartikel/d/dbb-mitglieder.html (zuletzt besucht am 
'. . , . '&#)).
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): 
Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. .,& .
Niedenho0, Horst-Udo/Pege, Wolfgang (Hrsg.) (#$$%): Gewerkschaftshandbuch. Daten, Fakten, Strukturen. Kšln: Deutscher 
Instituts-Verlag, S. #$) f.
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4.2.4 dbb-Mitglieder nach Statusgruppen

Jahr1 Mitglieder Arbeiter Angestellte Beamte

Insg. In % Insg. In % Insg. In % OG2 in %

1975 726 900 15 0003 2,1 52 2003 7,2 659 900 90,8 30,8

1980 821 000 15 700 1,9 59 000 7,2 746 300 90,9 33,0

1985 796 300 19 500 2,5 66 100 8,3 710 600 89,2 30,0

1990 997 700 20 500 2,1 74 100 7,4 704 400 70,6 28,3

1991 1 053 000 47 600 4,5 292 800 27,8 712 600 67,7 28,4

1992 1 095 400 42 600 3,9 305 300 27,9 747 400 68,2 30,0

1993 1 078 800 22 200 2,1 297 800 27,6 758 800 70,3 30,6

1994 1 089 200 20 100 1,8 299 300 27,5 769 800 70,7 31,2

1995 1 075 700 18 300 1,7 279 900 26,0 777 400 72,3 31,8

1996 1 101 600 21 000 1,9 299 000 27,1 781 600 71,0 31,8

1997 1 116 700 19 400 1,7 298 700 26,7 798 600 71,5 32,5

1998 1 184 100 24 200 2,0 309 200 26,1 850 600 71,8 35,4

1999 1 201 891 32 185 2,7 302 172 25,1 867 534 72,2 36,3

2000 1 205 242 32 299 2,7 302 649 25,1 870 294 72,2 37,6

2001 1 211 093 33 014 2,7 299 897 24,8 878 182 72,5 38,8

2002 1 223 719 44 264 3,6 299 534 24,5 879 921 71,9 39,6

2003 1 257 983 41 987 3,3 305 225 24,3 910 771 72,4 40,6

2004 1 269 816 42 037 3,3 308 124 24,3 919 655 72,4 41,0

2005 1 275 420 42 060 3,3 314 593 24,7 918 767 72,0 41,3

Insg.4 In %4

2006 1 276 330 357 168 28,0 919 162 72,0 41,3

2007 1 278 435 358 908 28,1 919 527 71,9 41,5

2008 1 280 802 360 452 28,1 920 350 71,9 43,6

2009 1 282 620 361 537 28,2 921 083 71,8 44,1

20105 1 260 974 355 227 28,2 905 747 71,8 43,6

2011 1 265 720 358 075 28,3 907 645 71,7 Ð

2012 1 271 563 364 753 28,7 906 820 71,3 Ð

Anmerkungen:
# Bis #$(+ frŸheres Bundesgebiet, ab #$$& Deutschland.
'  Organisationsgrad: Beamte (dbb Mitglieder) 1 #&&/Beamte (insgesamt).
)  SchŠtzung (Niedenho0/Pege); keine genauen Angaben vorhanden.
,  Seit '&&.  werden Arbeiter und Angestellte in der dbb-Statistik als Arbeitnehmer zusammengefasst.
+ GDBA scheidet durch Fusion mit Transnet aus dem dbb aus.

Quellen:
Bundesministerium fŸr Arbeit und Soziales (Hrsg.) ('&##): Statistisches Taschenbuch '&##. Bonn: BMAS, Tabelle ' .. : Erwerbs-
tŠtige Arbeitnehmer.
dbb ('&&( ): dbb Mitglieder, http://www.dbb.de/dbb-beamtenbund-'&&. /)#+&_'$#' .php (zuletzt besucht am #$. , . '&#&).
dbb ('&#)): dbb Mitglieder, http://www.dbb.de/themen/themenartikel/d/dbb-mitglieder.html (zuletzt besucht  
am '. . , . '&#)).
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): 
Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. .,& .
Niedenho0, Horst-Udo/Pege, Wolfgang (Hrsg.) (#$$%): Gewerkschaftshandbuch. Daten, Fakten, Strukturen. Kšln: Deutscher 
Instituts-Verlag, S. #$) f.
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4.3 Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) 

4.3.1 Vorsitzende des CGB

Amtszeit Name, Vorname 
(Mitgliedsgewerkschaft)

Amtsdauer Alter bei  
Amtsantritt

Lebensdaten

1959 Ð 1961 Gier, Peter (CGBCE) 2 Jahre

1961 Ð 1969 Seiler, Paul (DHV) 8 Jahre 50 Jahre 1911 Ð

1969 Ð 1973 Weigl, Franz (DHV) 4 Jahre 37 Jahre 31. 10. 1932 Ð 21. 8. 1996

1973 Ð 1986 Volmer, GŸnter (G…D) 13 Jahre 51 Jahre 17. 7. 1922 Ð 30. 7. 2010

1986 Ð 1988 Schetter, Martin (CMV) 2 Jahre 63 Jahre 27. 6. 1923 Ð 12. 10. 2003

1988 Ð 1990 Unbesetzt

1990 Ð 2002 Konstro0er, Peter (CGM) 12 Jahre 37 Jahre 15. 7. 1953 Ð 24. 3. 2008

2002 Ð 2004 Jaeger, Wolfgang (CGBCE) 2 Jahre 67 Jahre 6. 1. 1935 Ð 

2004Ð Strebl, MatthŠus 2008 fŸr weitere 
5 Jahre gewŠhlt

52 Jahre 1. 3. 1952 Ð 

Durchschnitt: 6 Jahre 51 Jahre

4.3.2 Organisationsstruktur des CGB

Quellen:
CGB (Hrsg.): Webseite des CGB, http://www.cgb.info (zuletzt besucht am '#. , . '&#&).
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): 
Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. .,' .
Eigene Darstellung.

CGM, G…D, ADM,  
CGPT, DHV, VkdL,  
BIGD, ALEB, 
Union Ganymed, 
CGBCE, CGDE,  
GKH, KFG, 
medsonet 

Bundesvorstand (8 + 6) GeschŠftsfŸhrender Bundesvorstand (6) 

LandesverbŠnde (14) 

T
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em
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t C
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Einzelgewerkschaften (14) CGB-Jugend 

CGM 

G…D 

DHV 

Baden-WŸrttemberg,  
Bayern, Berlin-Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Hessen,  
Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen-Anhalt, 
Sachsen, Schleswig-Holstein,  
ThŸringen 
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4.3.3 Mitgliederentwicklung des CGB

Jahr1 Mitglieder VerŠnderung 
zum Vorjahr (%)

Index 
1959%=%100

Index 
1990%=%100

MŠnner2 Frauen2 Frauen-
anteil

1959 198 000 Ð 100,0 *

1960 200 000 +1,0 101,0 *

1975 224 400 +12,7 113,3 *

1980 288 200 +8,1 145,5 218 200 70 000 24,3

1985 307 100 +0,2 155,1 237 100 70 000 22,8

1990 309 400 +1,5 156,3 100,0 231 500 77 900 25,2

1991 310 800 +0,5 157,0 100,5 236 800 74 000 23,8

1992 315 600 1,5 159,4 102,0 238 200 77 400 24,5

1993 310 700 " 1,5 156,9 100,4 235 800 74 900 24,1

1994 306 500 " 1,4 154,8 99,1 231 900 74 600 24,3

1995 303 800 " 0,9 153,4 98,2 227 400 76 400 25,1

1996 303 100 " 0,2 153,1 98,0 226 700 76 400 25,2

1997 302 900 " 0,1 153,0 97,9 226 600 76 300 25,2

1998 303 100 +0,1 153,1 98,0 226 700 76 400 25,2

1999 304 900 +0,6 154,0 98,5 227 800 77 100 25,3

20003 305 000

2002 307 000

2003 297 000

2004 300 000

2006 286 000

2009 280 000

Anmerkungen:
# Bis #$(+ frŸheres Bundesgebiet, ab #$$& Deutschland.
'  #$(&, #$(+ SchŠtzungen.
)  Ab '&&& keine genauen Zahlen mehr verfŸgbar.

Quellen:
CGB ('&#&): Im Blickpunkt, http://www.cgb.info/aktuell/imblickpunkt.php (zuletzt besucht am '. . ##. '&#&).
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): 
Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. .,) .
Ebbinghaus/Gšbel in diesem Band.
Niedenho0, Horst-Udo/Pege, Wolfgang (Hrsg.) (#$$%): Gewerkschaftshandbuch. Daten, Fakten, Strukturen. Kšln: Deutscher 
Instituts-Verlag, S. $.  f.
MŸller-Jentsch, Walther/Ittermann, Peter ('&&&): Industrielle Beziehungen. Daten, Zeitreihen, Trends #$+& Ð #$$$. Frankfurt 
a. M./New York: Campus, S. #,&.
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4.3.4 CGB-Mitglieder nach Statusgruppen

Jahr1 Mitglieder Arbeiter Angestellte Beamte

Insg. In % Insg. In % Insg. In %

1959 198 000 100 000 50,5 60 000 30,3 38 000 19,2

1960 200 000 100 000 50,0 60 000 30,0 40 000 20,0

1975 224 400 69 900 31,1 79 800 35,6 74 700 33,3

1980 288 200 110 500 38,3 85 700 29,7 92 000 31,9

1985 307 100 124 100 40,4 87 700 28,6 95 300 31,0

1990 309 400 129 100 41,7 86 500 28,0 94 200 30,4

1991 310 800 131 100 42,2 87 500 28,2 92 200 29,7

1992 315 600 134 200 42,5 89 600 28,4 91 700 29,1

1993 310 700 131 900 42,5 88 600 28,5 90 100 29,0

1994 306 500 129 900 42,4 87 700 28,6 88 700 28,9

1995 303 800 128 700 42,4 86 900 28,6 77 200 25,4

1996 303 100 114 900 37,9 149 700 49,4 38 500 12,7

1997 302 900 129 700 42,8 129 300 42,7 43 900 14,5

1998 303 100 129 800 42,8 129 400 42,7 43 900 14,5

1999 304 900 101 100 33,2 147 700 48,4 56 200 18,4

Anmerkungen:
# Bis #$(+ frŸheres Bundesgebiet, ab #$$& Deutschland.
Ab '&&& keine genauen Zahlen mehr verfŸgbar.

Quellen:
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): 
Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. .,& .
Niedenho0, Horst-Udo/Pege, Wolfgang (Hrsg.) (#$$%): Gewerkschaftshandbuch. Daten, Fakten, Strukturen. Kšln: Deutscher 
Instituts-Verlag, S. $.  f.
MŸller-Jentsch, Walther/Ittermann, Peter ('&&&): Industrielle Beziehungen. Daten, Zeitreihen, Trends #$+& Ð #$$$. Frankfurt 
a. M./New York: Campus, S. #,&.
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5 Gewerkschaftliche Organisationsgrade

5.1 Messkonzepte (Sven Dietrich)1

Gewerkscha) liche Organisationsgrade geben Auskun)  Ÿber den Anteil der Gewerkscha) s-
mitglieder an der Zahl der bspw. beschŠ) igten Arbeitnehmer. Sie sind also Ma§e, die Aussagen 
sowohl Ÿber die gewerkscha) liche MobilisierungsfŠhigkeit als auch Ÿber das Rekrutierungs-
potenzial (Gewinnung von Mitgliedern) in einem zuvor de, nierten Organisationsbereich 
(Mitgliederpotenzial) ermšglichen. Ein hoher Organisationsgrad kann als Voraussetzung 
fŸr einen starken tarifpolitischen und gesellscha) lichen Ein. uss von Gewerkscha) en gelten 
bzw. als Ma§ einer hohen gewerkscha) lichen Organisations- und DurchsetzungsfŠhigkeit 
verstanden werden. 

Die Berechnung gewerkscha) licher Organisationsgrade kann in drei Phasen unterteilt 
werden: !. die konzeptionelle und inhaltliche De, nition des Organisationsgrades, ' . die Aus-
wahl der ãbestenÒ Mitglieder- und Arbeitsmarktdaten sowie (. die Berechnung und Interpre-
tation der Ergebnisse. Wichtig ist hierbei die Abgrenzung der De, nition des Organisations-
grades von der Auswahl der Daten sowie seiner Berechnung und Interpretation. 

Die erste Phase dient der inhaltlichen Bestimmung des zu berechnenden Organisations-
grades, also der KlŠrung der Frage, welche gewerkscha) liche(n) Mitgliedergruppe(n) zu wel-
chem Mitgliederpotenzial (Organisationspotenzial) ins VerhŠltnis gesetzt werden soll(en). 
Gewerkscha) liche Mitgliedergruppen (im ZŠhler der Formel) werden im weiteren Sinne 
de, niert als die Gesamtheit aller Mitglieder (bestehend aus abhŠngig ErwerbstŠtigen [=/Ar-
beitnehmern], Arbeitslosen [Erwerbslosen], Studenten, Rentnern etc.) oder im engeren 
Sinne nur als die Gruppe der abhŠngig erwerbstŠtigen Gewerkscha) smitglieder. Auch die 
letzte Gruppe kann zusŠtzlich di- erenziert werden nach dem Berufsstatus; bspw. in Arbeiter, 
Angestellte oder Beamte. Das Mitgliederpotenzial (Arbeitsmarktdaten; im Nenner der For-
mel) als das tatsŠchliche Organisationspotenzial von Gewerkscha) en kann ebenso in weiter 
und enger Weise de, niert werden; beispielsweise als die Gruppe der abhŠngig ErwerbstŠti-
gen zuzŸglich der Gruppe der Arbeitslosen (Erwerbslosen) oder lediglich als die Gruppe der 
abhŠngig ErwerbstŠtigen selbst. Das jeweilige Konzept fŸr die Bestimmung des ausgewŠhl-
ten Organisationsgrades ist somit von grundlegender Bedeutung; ein unterschiedlich weit 
de, nierter Ein- bzw. Ausschluss von gewerkscha) lichen Mitgliedergruppen im ZŠhler als 
auch von Mitgliederpotenzialen im Nenner ist somit notwendigerweise festzulegen.

Das Ergebnis unterschiedlicher Konzeptionalisierungen sind Brutto- und Netto-Orga-
nisationsgrade:

1 GeringfŸgig Ÿberarbeitete bzw. gekŸrzte Version des Abschnittes ãMesskonzepteÒ aus dem Anhang zur 
ersten Auflage dieses Bandes; vgl. Dietrich, Sven ('$$( ): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basis-
daten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): Die Gewerkscha) en in Politik und Gesell-
scha)  der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. %!& Ð %"%, 
hier S. %&# Ð %&".
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 ¥ Der Brutto-Organisationsgrad wird de, niert als das VerhŠltnis zwischen der Gesamtzahl 
der Gewerkscha) smitglieder (einschlie§lich Rentnern, Arbeitslosen, Studenten etc.) und 
der Zahl der abhŠngig ErwerbstŠtigen, nur in der jeweiligen Branche oder zuzŸglich der 
Gruppe der Arbeitslosen.

 ¥ Der Netto-Organisationsgrad wird de, niert als das VerhŠltnis zwischen der Anzahl der 
gewerkscha) lich organisierten abhŠngig erwerbstŠtigen Mitglieder und der Zahl der ab-
hŠngig ErwerbstŠtigen, gemessen an der Gesamtzahl der Arbeitnehmer auf dem Arbeits-
markt oder nur in der jeweiligen Branche. Die gewerkscha) lichen Mitgliedergruppen der 
Rentner und Studenten, aber auch die Gruppe der Arbeitslosen , nden in dieser Berech-
nung keine BerŸcksichtigung.

Brutto-Organisationsgrade beinhalten ãweitereÒ De, nitionen der gewerkscha) lichen Ba-
sis und des Arbeitsmarktes, wŠhrend der Netto-Organisationsgrad bspw. nur die Gruppe 
der abhŠngig erwerbstŠtigen Gewerkscha) smitglieder zu den abhŠngig ErwerbstŠtigen (auf 
dem Arbeitsmarkt) ins VerhŠltnis setzt. Letzterer berŸcksichtigt genau die Gruppe, fŸr die 
Gewerkscha) en TarifvertrŠge abschlie§en und die somit das tarifpolitische Gewicht einer 
Gewerkscha)  (in einer Branche oder auf dem Arbeitsmarkt insgesamt) bestimmt.

In der zweiten Phase ist die Auswahl der Datenquellen sowohl fŸr die gewerkscha) lichen 
Mitgliederzahlen als auch fŸr die entsprechenden Arbeitsmarktdaten (Mitgliederpotenziale) 
von grundlegender Bedeutung. Bei der Datenerhebung , nden jeweils unterschiedliche Me-
thoden und Techniken ihre Anwendung: Es kann zwischen prozessproduzierten Daten der 
Gewerkscha) en, administrativ erhobenen Daten der Statistischen €mter oder Umfragen 
unterschieden werden. So verwendet das Statistische Bundesamt andere Messkonzepte und 
Abgrenzungen einzelner am Arbeitsmarkt beteiligter Gruppen als die EuropŠische Union 
(Eurostat) oder internationale Organisationen wie OECD oder ILO. Letztere ermšglichen 
jedoch eine Vergleichbarkeit von LŠnderdaten durch die Anwendung jeweils eigener stan-
dardisierter Messkonzeptionen innerhalb des eigenen Organisationsbereiches und kšnnen 
dadurch von der nationalen Statistiklegung (erheblich) abweichen. Ein weiteres Beispiel stellt 
der vom Statistischen Bundesamt jŠhrlich durchgefŸhrte Mikrozensus dar (ReprŠsentativ-
umfrage Ÿber ! Prozent der Bevšlkerung), der u. a. Fragen zur ErwerbstŠtigkeit (Berufssta-
tus, Voll- und Teilzeitarbeit etc.) beinhaltet, nicht aber die Frage nach einer Gewerkscha) s-
mitgliedscha) , wie es etwa beim jŠhrlichen Labour Survey in Gro§britannien der Fall ist. In 
Deutschland liegen Daten Ÿber die Zahl der Gewerkscha) smitglieder nur durch die jeweilige 
Statistiklegung der Einzelgewerkscha) en vor. Diese unterscheiden sich nur geringfŸgig bei 
der Ermittlung der Gesamtmitgliederzahl, jedoch erheblich bei der de, nitorischen Abgren-
zung einzelner Mitgliedergruppen. Unterscheidungsmerkmale kšnnen zum einen bei der 
Festlegung der Gruppe der ãGewerkscha) sjugendÒ (im Alter von É bis É) oder der nicht 
am Arbeitsmarkt/Erwerbsleben teilnehmenden Gruppen wie Rentner, Studenten etc. ausge-
macht werden, zum anderen bei der ZusammenfŸhrung (Aggregation) von Mitgliederdaten 
der DGB-Einzelgewerkscha) en zu DGB-Daten (hier insbesondere beim Berufsstatus).

Hierin zeigt sich, dass der berechnete Wert des Netto-Organisationsgrades immer nur 
als eine SchŠtzung verstanden werden kann und nicht das tatsŠchliche, wertmŠ§ige Abbild 
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der am Arbeitsmarkt beteiligten Gewerkscha) smitglieder widerspiegelt. Die Verschieden-
heit von Messkonzeptionen und des Umgangs mit Abgrenzungsproblemen verursacht bei 
der Berechnung einzelner Organisationsgrade Abweichungen und Ungenauigkeiten, die auf 
die unterschiedliche QualitŠt der Datengrundlagen zurŸckgehen. Diesen Umstand gilt es 
beim Vergleich nationaler und internationaler Organisationsgrade immer zu berŸcksichti-
gen. Das Datenproblem wird zum Berechnungsproblem und lŠsst die Frage nach der Wahl 
des Organisationsgrades und seiner Konzeption gelegentlich als eine sekundŠre erscheinen.

GleichgŸltig welche Messkonzeption angewandt wird, die Berechnungsergebnisse un-
terliegen im Zeitablauf bzw. im Periodenvergleich einer hohen Schwankungsbreite. Als we-
sentliche Faktoren sich verŠndernder Organisationsgrade kšnnen steigende/fallende ge-
werkscha) liche Mitgliederzahlen identi, ziert werden. Gleiches gilt fŸr VerŠnderungen der 
Arbeitsmarktdaten. Beide Grš§en beein. ussen sich gegenseitig und fŸhren innerhalb einer 
Zeitreihe zu signi, kanten Abweichungen bei periodisch (in der Regel jŠhrlich) berechne-
ten Organisationsgraden. Gewerkscha) liche Brutto- und Netto-Organisationsgrade kšnnen 
folglich nur als ãZeitpunktergebnisseÒ dargestellt werden, deren Vergleichbarkeit (mit zu-
rŸckliegenden Werten) lediglich eingeschrŠnkt mšglich ist. In einer Zeitreihenbetrachtung 
sind die oben beispielha)  vorgestellten Fragen der Zusammensetzung von Organisations-
graden, vielschichtiger Datenprobleme und ihrer wertmŠ§igen VerŠnderungen stets bei der 
Interpretation des gewŠhlten Organisationsgrades zu berŸcksichtigen.

Brutto-Organisationsgrad I

BOG I = 
Gewerkscha! smitglieder (insgesamt)

AbhŠngig ErwerbstŠtige zzgl. Erwerbslose

Brutto-Organisationsgrad II

BOG II = 
Gewerkscha! smitglieder (insgesamt)

AbhŠngig ErwerbstŠtige

Netto-Organisationsgrad

NOG = 
AbhŠngig erwerbstŠtige Gewerkscha! smitglieder

AbhŠngig ErwerbstŠtige

Anmerkungen:
ãGewerkschaftsmitglieder (insgesamt)Ò: Gesamtzahl der Gewerkschaftsmitglieder unabhŠngig vom jeweiligen Status.
In der De! nition des Mikrozensus: 
ãAbhŠngig ErwerbstŠtigeÒ = Summe aus Arbeitern, Angestellten, Beamten und Auszubildenden. Arbeiter: Als Arbeiter gelten 
alle LohnempfŠnger, unabhŠngig von der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode. Angestellte: Angestellte sind alle 
nichtbeamteten GehaltsempfŠnger. Beamte: Personen in einem š0entlich-rechtlichen DienstverhŠltnis des Bundes, der LŠn-
der, der Gemeinden und sonstiger Kšrperschaften des š0entlichen Rechts (einschl. der BeamtenanwŠrter und der Beamten 
im Vorbereitungsdienst), Richter und Soldaten (einschl. Wehrp/ ichtiger). Auszubildende: Personen in anerkannten Ausbil-
dungsberufen, die in praktischer Berufsausbildung stehen (einschl. Praktikanten und VolontŠre). 
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ãErwerbsloseÒ = Personen ohne ArbeitsverhŠltnis, die sich um eine Arbeitsstelle bemŸhen, unabhŠngig davon, ob sie bei 
der Bundesagentur fŸr Arbeit als Arbeitslose gemeldet sind. Insofern ist der Begri0 der Erwerbslosen umfassender als der 
Begri0 der Arbeitslosen, der nur bei der Bundesagentur registrierte Arbeitslose beinhaltet. Andererseits zŠhlen Arbeitslose, 
die vorŸbergehend geringfŸgige TŠtigkeiten ausŸben, nach dem Erwerbskonzept (Statistisches Bundesamt) nicht zu den 
Erwerbslosen, sondern zu den ErwerbstŠtigen. [Anstelle der Erwerbslosen lie§e sich jedoch auch die Zahl der registrierten 
Arbeitslosen in der Berechnung (bei entsprechender Angabe) berŸcksichtigen.]
ãAbhŠngig erwerbstŠtige GewerkschaftsmitgliederÒ = nur am Erwerbsleben teilnehmende (arbeitende) Gewerkschafts-
mitglieder wie Arbeiter, Angestellte und Beamte. Aus der Gesamtmitgliederzahl mŸssen somit Arbeitslose, Rentner und 
SelbststŠndige sowie je nach statistischer De! nition der ãabhŠngig ErwerbstŠtigenÒ eventuell auch Wehr- und Zivildienstlei-
stende, Studenten usw. herausgerechnet werden.
Der Netto-Organisationsgrad ist aufgrund unvollstŠndiger Angaben der Mitglieder nur mit erheblichem Aufwand (SchŠt-
zungen und mehrfache Interpolation der Daten) zu berechnen, da in den gewerkschaftlichen Mitgliederdatenbanken der 
jeweilige Status eines jeden Mitglieds nicht immer erfasst ist, also bspw. ob erwerbstŠtig, selbststŠndig, Rentner oder Stu-
dent. Somit kann der Netto-Organisationsgrad nur als NŠherungswert begri0en werden, da verlŠssliche Daten als Grundlage 
der Berechnung fehlen.
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5.2 Gewerkschaftliche Brutto-Organisationsgrade in Deutschland

Jahr1 Gewerkschaftsmitglieder2 BOG I3 BOG II4

1950 5 991 000 38,5 42,9

1955 7 190 000 39,6 41,9

1960 7 679 000 37,6 37,9

1965 7 840 000 35,9 36,0

1970 8 105 000 36,1 36,3

1975 8 796 000 37,7 38,7

1980 9 487 000 38,2 39,0

1985 9 323 000 35,0 37,8

1990 9 750 000 33,9 35,7

1991 13 749 000 38,5 39,1

1992 12 990 000 35,1 37,7

1993 12 221 000 33,1 36,0

1994 11 683 000 31,5 34,6

1995 11 232 000 30,3 33,2

1996 10 853 000 29,2 32,2

1997 10 497 000 28,1 31,3

1998 10 230 000 27,1 30,1

1999 9 945 000 26,3 28,8

2000 9 684 000 25,3 27,6

2001 9 416 000 24,5 26,7

2002 9 231 000 24,0 26,4

2003 8 918 000 23,2 25,8

2004 8 583 000 22,2 24,8

2005 8 347 000 21,4 24,3

2006 8 148 000 22,6 23,5

2007 8 003 000 21,3 22,6

2008 7 934 000 20,7 22,1

2009 7 828 000 20,1 21,8

2010 7 732 000 19,6 21,4

2011 7 698 000 19,3 21,1

2012 7 961 0002 20,2 21,5

Anmerkungen:
# Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland.
'  Mitgliederdaten von: DGB #$+& Ð '&#' ; dbb #$+& Ð '&#' ; CGB #$++ Ð #$$$; DAG #$+& Ð '&&&; ErwerbstŠtigenstatistik #$+& Ð '&#&; 

fehlende Daten: eigene SchŠtzung. FŸr '&#'  inkl. ## unabhŠngige Einzelgewerkschaften.
)  BOG I = Gewerkschaftsmitglieder/abhŠngige ErwerbstŠtige zzgl. Erwerbslose (vgl. Abschnitt +.#).
,  BOG II = Gewerkschaftsmitglieder/abhŠngige ErwerbstŠtige (vgl. Abschnitt +.#).

Quellen:
Statistisches Bundesamt ('&&$): ErwerbstŠtige Arbeitnehmer, Erwerbslose, Daten des Mikrozensus, http://www-genesis.
destatis.de (zuletzt besucht am '#. , . '&#&).
Statistisches Bundesamt ('&#)): VGR des Bundes Ð Bevšlkerung, ErwerbstŠtigkeit, http://www-genesis.destatis.de  
(zuletzt besucht am +. . . '&#)).
Eigene Berechnung.
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5.3 Brutto-Organisationsgrade abhŠngig ErwerbstŠtiger*

Jahr1 BOG II2

Insg. MŠnner Frauen Beamte Angestellte Arbeiter

1955 41,9 49,0 16,2 40,2

1960 37,9 57,2 15,8 41,0

1965 36,0 60,4 15,2 41,5

1970 36,3 60,9 15,9 43,3

1975 38,7 73,2 23,9 51,1

1980 39,0 81,9 19,7 49,8

1985 37,8 49,5 24,0 75,6 19,4 51,9

1990 35,7 46,7 23,4 71,0 17,1 51,1

1991 39,1 47,2 31,5 72,2 20,0 50,7

1992 37,7 45,8 29,7 73,5 22,6 52,0

1993 36,0 44,2 28,0 72,6 21,0 50,3

1994 34,6 43,4 26,5 72,6 19,9 48,8

1995 33,2 42,0 25,3 72,3 19,0 46,5

1996 32,2 41,2 24,1 66,7 18,9 44,3

1997 31,3 40,4 23,3 66,7 17,9 44,1

1998 30,1 39,5 22,7 69,0 17,6 42,8

1999 28,8 38,1 21,3 68,3 16,3 41,1

2000 27,6 37,0 20,7 69,8 15,9 39,0

2001 26,7 36,1 19,8 66,5 16,5 38,9

2002 26,4 36,0 19,5 66,8 15,5 39,3

2003 25,8 35,3 18,9 65,6 14,9 39,0

2004 24,8 34,9 18,6 62,2 12,1 27,9

20053 24,3 33,3 17,6 65,7 21,7

2006 23,5 31,9 16,8 65,4 20,6

2007 22,6 30,6 16,1 65,2 19,7

2008 22,1 29,7 15,7 68,1 19,1

2009 21,8 29,6 15,4 68,5 18,8

2010 21,4 29,1 15,1 68,1 18,4

2011 21,1 28,8 14,9 68,1 18,1

Anmerkungen:
* Mitgliederdaten von: DGB #$+& Ð '&##; dbb #$+& Ð '&##; CGB #$++ Ð #$$$; DAG #$+& Ð '&&&; ErwerbstŠtigenstatistik #$+& Ð '&#&; 

fehlende Daten: eigene SchŠtzung.
# Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland.
'  BOG II = Gewerkschaftsmitglieder/abhŠngige ErwerbstŠtige (vgl. Abschnitt +.#).
)  Ab '&&+ werden bei einigen Gewerkschaften die Mitgliederzahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten di0eren-

ziert angeben.

Quellen:
Mitgliederstatistiken von DGB, dbb, CGB, DAG.
Statistisches Bundesamt ('&##): Bevšlkerung und ErwerbstŠtigkeit (InlŠnder), https://www-genesis.destatis.de/genesis/ 
online/link/tabelleErgebnis/#''##-&&&+ (zuletzt besucht am +. . . '&#' ).
Eigene Berechnung.
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6 Daten zu den wichtigsten Einzelgewerkschaften

6.1 Industriegewerkschaft Metall (IG Metall)

6.1.1 Vorsitzende der IG Metall

Amtszeit1 Name, Vorname Amtsdauer Alter bei  
Amtsantritt

Lebensdaten

1950 Ð 1956 BrŸmmer, Hans 6 Jahre 64 Jahre 13. 12. 1886 Ð 19. 12. 1966

1950 Ð 1952 Freitag, Walter 2 Jahre 61 Jahre 14. 8. 1889  Ð 7. 6. 1958

1952 Ð 1972 Brenner, Otto 20 Jahre 45 Jahre 8. 11. 1907 Ð 15. 4. 1972

1972 Ð 1983 Loderer, Eugen 11 Jahre 52 Jahre 28. 5. 1920 Ð 9. 2. 1995

1983 Ð 1986 Mayr, Hans 3 Jahre 62 Jahre 13. 12. 1921 Ð 3. 8. 2009

1986 Ð 1993 SteinkŸhler, Franz 7 Jahre 49 Jahre 20. 5. 1937 Ð 

1993 Ð 2003 Zwickel, Klaus 10 Jahre 54 Jahre 31. 5. 1939 Ð 

2003 Ð 2007 Peters, JŸrgen 4 Jahre 59 Jahre 17. 3. 1944 Ð 

2007 Ð 2013 Huber, Berthold 6 Jahre 57 Jahre 15. 2. 1950 Ð 

2013 Ð Vsl. Wetzel, Detlef Ð 61 Jahre 27. 12. 1952 Ð 

Durchschnitt: 8 Jahre 56 Jahre

Anmerkung:
# Bis #$+. zwei gleichberechtigte Vorsitzende; ab #$+.: #. Vorsitzender (und ' . Vorsitzender Ð hier nicht aufgefŸhrt).

Quelle:
Internationales Biographisches Archiv, http://www.munzinger.de (zuletzt besucht am ##. %. '&#)).
Eigene Darstellung.
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6.1.2 Organisationsstruktur der IG Metall

Organisations-
nummer

Bezirk Verwaltungsstellen 
(164)

Mitglieder 1

100 Nordrhein-Westfalen 43 559 000

200 Mitte 27 314 000

400 KŸste 19 177 000

500 Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 14 274 000

600 Berlin-Brandenburg-Sachsen 13 153 000

700 Bayern 21 367 000

900 Baden-WŸrttemberg 27 420 000

Anmerkung:
# Daten vom )#. #'. '&#' .

Quellen:
IG Metall: Aufbau der IG Metall, http://www.igmetall.de/int/img/Schaubild_Aufbau_der_IGMetall.png (zuletzt besucht am 
'#. , . '&#&).
IG Metall: IG Metall Landkarte, http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/SID-&A,+.+&#-. CC&)'%)/internet/style.xsl/view_land-
karte.htm (zuletzt besucht am . . +. '&#&).
Eigene Darstellung.

Gewerkschaftstag
(! ndet alle vier Jahre statt)

Der demokratische Aufbau der IG Metall

Beirat
(tagt mindest. drei Mal im Jahr)

Bezirkskonferenz
(tagt jŠhrlich)

Delegiertenversammlung
(tagt vier Mal im Jahr)

Mitglied einer der
164 Verwaltungsstellen

…rtliche Ebene
(164 Verwaltungs-

stellen)

Bezirksebene
(7 Bezirke)

Bundesebene

Vorstand
(7+29 Mitglieder)

Bezirksleitung
(je 7 Mitglieder)

Ortsvorstand
(Wahl auf vier Jahre)

Kontroll-
ausschuss
(7 Mitglieder)

Revision

Willensbildung Umsetzung Kontrolle
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6.1.3 Mitgliederentwicklung der IG Metall

Jahr1 Mitglieder VerŠnderung 
zum Vorjahr (%)

Index 
1950%=%100

Index 
1991%=%100

MŠnner Frauen Frauen-
anteil (%)

1950 1 352 010 Ð 100,0 1 204 756 147 254 10,9

1955 1 657 840 +0,03 122,6 1 458 058 199 782 12,1

1960 1 842 818 +5,3 136,3 1 616 151 226 667 12,3

1965 2 011 313 +3,9 148,8 1 796 640 214 673 10,7

1970 2 223 467 +7,4 164,5 1 996 516 226 951 10,2

1975 2 556 184 " 1,4 189,1 2 218 570 337 614 13,2

1980 2 622 267 " 2,3 194,0 2 252 304 369 963 14,1

1985 2 553 041 +2,2 188,8 2 178 250 374 791 14,7

1990 2 726 705 +1,8 201,7 2 293 714 432 991 15,9

1991 3 624 380 +32,9 268,1 100,0 2 868 357 756 023 20,9

1992 3 394 282 " 6,3 251,1 93,7 2 725 880 668 402 19,7

1993 3 146 437 " 7,3 232,7 86,8 2 557 003 589 434 18,7

1994 2 995 738 " 4,8 221,6 82,7 2 447 646 548 092 18,3

1995 2 869 469 " 4,2 212,2 79,2 2 357 734 511 735 17,8

1996 2 752 226 " 4,1 203,6 75,9 2 272 561 479 665 17,4

1997 2 660 951 " 3,3 196,8 73,4 2 204 951 456 000 17,1

1998 2 772 916 +4,2 205,1 76,5 2 234 191 538 725 19,4

1999 2 701 996 " 2,6 199,9 74,6 2 181 964 520 032 19,2

2000 2 763 485 +2,3 204,4 76,2 2 239 373 524 112 19,0

2001 2 710 226 " 1,9 200,5 74,8 2 200 939 509 287 18,8

2002 2 643 973 " 2,4 195,6 72,9 2 150 527 493 446 18,7

2003 2 525 348 " 4,5 186,8 69,7 2 058 425 466 923 18,5

2004 2 425 005 " 4,0 179,4 66,9 1 980 992 444 013 18,3

2005 2 376 225 " 2,0 175,8 65,6 1 943 660 432 565 18,2

2006 2 332 720 " 1,8 172,5 64,4 1 910 466 422 254 18,1

2007 2 306 283 " 1,1 170,6 63,6 1 892 814 413 469 17,9

2008 2 300 563 " 0,2 170,2 63,5 1 892 718 407 845 17,7

2009 2 263 020 " 1,6 167,4 62,4 1 861 502 401 518 17,7

2010 2 239 588 " 1,0 165,7 61,8 1 842 755 396 833 17,7

2011 2 245 760 +0,3 166,1 62,0 1 849 917 395 843 17,6

2012 2 263 707 +0,8 167,4 62,5 1 865 024 398 683 17,6

Anmerkung:
# Ab #$+% mit Saarland; bis #$$& altes Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland.

Quelle:
DGB ('&#)): Mitgliederzahlen, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
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6.1.4 IG-Metall-Mitglieder nach Statusgruppen

Jahr1 Mitglieder Arbeiter Angestellte

Insg. In % Insg. In %

1950 1 352 010 1 257 001 93,0 95 009 7,0

1955 1 657 840 1 541 827 93,0 116 013 7,0

1960 1 842 818 1 705 929 92,6 136 889 7,4

1965 2 011 313 1 829 880 91,0 181 433 9,0

1970 2 223 467 1 985 022 89,3 238 445 10,7

1975 2 556 184 2 206 168 86,3 350 016 13,7

1980 2 622 267 2 234 361 85,2 387 906 14,8

1985 2 553 041 2 164 065 84,8 388 976 15,2

1990 2 726 705 2 314 707 84,9 411 998 15,1

1991 3 624 380 3 005 853 82,9 618 527 17,1

1992 3 394 282 2 820 536 83,1 573 746 16,9

1993 3 146 437 2 605 688 82,8 540 749 17,2

1994 2 995 738 2 470 126 82,5 525 612 17,5

1995 2 869 469 2 363 947 82,4 505 522 17,6

1996 2 752 226 2 266 239 82,3 485 987 17,7

1997 2 660 951 2 189 355 82,3 471 596 17,7

1998 2 772 916 2 298 921 82,9 473 995 17,1

1999 2 701 996 2 236 270 82,8 465 726 17,2

2000 2 763 485 2 297 631 83,1 465 854 16,9

2001 2 710 226 2 248 173 83,0 459 618 17,0

2002 2 643 973 2 187 829 82,7 456 144 17,3

2003 2 525 348 2 087 743 82,7 437 605 17,3

2004 2 425 005

20052 2 376 225

2006 2 332 720

2007 2 306 283

2008 2 300 563

2009 2 263 020

2010 2 239 588

2011 2 245 760

2012 2 263 707

Anmerkungen:
# Ab #$+% mit Saarland; bis #$$& altes Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland.
'  Seit '&&+ werden die Mitgliederzahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten di0erenziert.

Quelle:
DGB ('&#)): Mitgliederzahlen, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
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6.2 Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)

6.2.1 Vorsitzende der …TV und von ver.di

Amtszeit1 Name, Vorname Amtsdauer Alter bei 
Amtsantritt

Lebensdaten

1949 Ð 1952 Huber, Georg 3 Jahre 63 Jahre 15. 2. 1886 Ð 18. 6. 1972

1949 Ð 1964 Kummernuss, Adolph 15 Jahre 54 Jahre 23. 6. 1895 Ð 7. 8. 1989

1964 Ð 1982 Kluncker, Heinz 18 Jahre 39 Jahre 20. 2. 1925 Ð 21. 4. 2005

1982 Ð 1994 Wulf-Mathies, Monika 12 Jahre 40 Jahre 17. 3. 1942 Ð 

1995 Ð 2000 Mai, Herbert 5 Jahre 48 Jahre 5. 9. 1947 Ð 

2001 ver.di GrŸndung aus …TV, DAG, DPG, HBV und IG Medien

2001 Ð Bsirske, Frank 2011 fŸr weitere 
4 Jahre gewŠhlt

49 Jahre 10. 2. 1952 Ð 

Durchschnitt: 11 Jahre 49 Jahre

Anmerkung:
# Bis #$+' zwei gleichberechtigte Vorsitzende; ab #$+': #. Vorsitzender (und ' . Vorsitzender Ð hier nicht aufgefŸhrt).

Quelle:
Internationales Biographisches Archiv, http://www.munzinger.de (zuletzt besucht am '#. , . '&#&).
Eigene Darstellung.
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6.2.2 Matrixstruktur von ver.di

Quelle:
ver.di: Aufbau, http://aufbau.verdi.de/ (zuletzt besucht am '. . , . '&#&).
Modi! zierte Darstellung (K. Pollner).

13 Fachbereiche

Frauen- und Gleichstellungspolitik 8 Personengruppen

Mitglieder

13121110987654321

Bundesvorstand und
Bundesverwaltung

Betriebsgruppen,
Vertrauensleute und Ortsvereine

Mitgliederversammlungen

Bezirke

Landesbezirke

Konferenzen

Konferenzen

Bundeskongress und
Gewerkschaftsrat

Die 13 Fachbereiche
1. Finanzdienstleistungen
2. Ver- und Entsorgung
3. Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt

und Kirchen
4. Sozialversicherung
5. Bildung, Wissenschaft und Forschung
6. Bund und LŠnder
7. Gemeinden
8. Medien, Kunst und Industrie
9. Telekommunikation, Informations-

technologie, Datenverarbeitung
10. Postdienste, Speditionen und Logistik
11. Verkehr
12. Handel

Die 8 Personengruppen
Jugend
Seniorinnen und Senioren
Arbeiterinnen und Arbeiter
Beamtinnen und Beamte
Meisterinnen und Meister,
Technikerinnen und Techniker,
Ingenieurinnen und Ingenieure
Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
persšnlich selbststŠndige, freiberu/ iche
und arbeitnehmerŠhnliche Personen
Erwerbslose
Migrantinnen und Migranten

Frauen- und Gleichstellungspolitik

D
em

ok
ra

tis
ch

e 
M

ei
nu

ng
sb

ild
un

g
un

d 
K

on
tr

ol
le
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6.2.3 Organisationsstruktur von ver.di

Anmerkung:
* Meisterinnen und Meister, Technikerinnen und Techniker, Ingenieurinnen und Ingenieure.

Quelle:
ver.di: Unsere Struktur, http://ulm.verdi.de/unsere_struktur/data/struktur.doc (zuletzt besucht am '. . , . '&#&).

Bundeskongress
wŠhlt Bundesvorstand,
Gewerkschaftsrat und
Revisionskommission Jugend

MTI*

Arbeiter und
Arbeiterinnen

Erwerbslose

Beamte und
Beamtinnen

Senioren und
Seniorinnen

Freie Mit-
arbeiter und
Mitarbeite-
rinnen

Frauen

Gewerkschaftsquote Frauenquote Jugendquote

Mitgliederversammlungen (betrieblich, šrtlich, regional)
wŠhlen Delegierte

Landesfachbereichs-
konferenz

wŠhlt Vorstand, delegiert zur
Bundesfachbereichskonferenz

und zum Bundeskongress

Bezirks-
konferenz

wŠhlt Vorstand, delegiert
zum Bundeskongress

Landesbezirks-
konferenz

wŠhlt Vorstand, delegiert
zum Bundeskongress

Fachbereichskonferenz
wŠhlt Vorstand, delegiert zur

Bezirkskonferenz und zur
Landesfachbereichskonferenz

Ortskonferenz
wŠhlt Vorstand, delegiert zur

Bezirkskonferenz und zur
Landesbezirkskonferenz
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6.2.4 Mitgliederentwicklung der …TV und von ver.di

Jahr1 Mitglieder VerŠnderung 
zum Vorjahr (%)

Index 
1950%=%100

Index 
1991%=%100

MŠnner Frauen Frauen-
anteil (%)

1950 726 004 Ð 100,0 622 110 103 894 14,3

1955 843 680 +1,8 116,2 706 826 136 854 16,2

1960 963 155 +5,3 132,7 791 106 172 049 17,9

1965 979 226 +0,7 134,9 804 878 174 348 17,8

1970 977 031 +0,8 134,6 804 134 172 897 17,7

1975 1 058 525 +0,7 145,8 826 996 231 529 21,9

1980 1 149 689 +2,8 158,4 846 499 303 190 26,4

1985 1 179 396 +1,0 162,5 826 735 352 661 29,9

1990 1 252 599 +1,5 172,5 821 971 430 628 34,4

1991 2 138 316 +70,7 294,5 100,0 1 129 585 1 008 731 47,2

1992 2 114 522 " 1,1 291,3 98,9 1 117 382 997 140 47,2

1993 1 996 371 " 5,6 275,0 93,4 1 062 621 933 750 46,8

1994 1 877 651 " 5,9 258,6 87,8 1 007 315 870 336 46,4

1995 1 770 789 " 5,7 243,9 82,8 956 404 814 385 46,0

1996 1 712 149 " 3,3 235,8 80,1 925 553 786 596 45,9

1997 1 643 692 " 4,0 226,4 76,9 890 372 753 320 45,8

1998 1 582 776 " 3,7 218,0 74,0 856 248 726 528 45,9

1999 1 526 891 " 3,5 210,3 71,4 823 812 703 079 46,0

2000 1 476 708 " 3,3 203,4 69,1 794 639 682 069 46,2

2001 ver.di GrŸndung aus …TV, DAG, DPG, HBV und IG Medien

20012 2 806 496 Ð 100,0 1 420 799 1 385 697 49,4

2002 2 740 123 " 2,4 97,6 1 384 235 1 355 888 49,5

2003 2 614 094 " 4,6 93,1 1 314 734 1 299 360 49,7

2004 2 464 510 " 5,7 87,8 1 238 526 1 225 984 49,7

2005 2 359 392 " 4,3 84,1 1 187 252 1 172 140 49,7

2006 2 274 731 " 3,6 81,1 1 141 768 1 132 963 49,8

2007 2 205 145 " 3,1 78,6 1 105 088 1 100 057 49,9

2008 2 180 229 " 1,1 77,7 1 090 700 1 089 529 50,0

2009 2 138 200 " 1,9 76,2 1 060 915 1 077 285 50,4

2010 2 094 455 " 2,1 74,6 1 035 901 1 058 554 50,5

2011 2 070 990 " 1,1 73,8 1 020 582 1 050 408 50,7

2012 2 061 198 " 0,5 73,4 1 011 404 1 049 794 50,9

Anmerkungen:
# Bis #$$& altes Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland; bis '&&& …TV, ab '&&# ver.di.
'  Ab '&&# Index '&&# = #&&.

Quellen:
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): 
Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. ..# . 
DGB ('&#)): Mitgliederzahlen, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
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6.2.5 …TV- und ver.di-Mitglieder nach Statusgruppen

Jahr1 Mitglieder Arbeiter Angestellte Beamte

Insg. In % Insg. In % Insg. In %

1950 726 004 457 064 63,0 207 960 28,6 60 980 8,4

1955 843 680 537 191 63,7 232 460 27,6 74 029 8,8

1960 963 155 605 741 62,9 269 984 28,0 87 430 9,1

1965 979 226 589 525 60,2 294 371 30,1 95 330 9,7

1970 977 031 551 516 56,4 315 649 32,3 109 866 11,2

1975 1 058 525 550 951 52,0 405 307 38,3 102 267 9,7

1980 1 149 689 568 250 49,4 488 883 42,5 92 556 8,1

1985 1 179 396 572 221 48,5 521 434 44,2 85 741 7,3

1990 1 252 599 585 886 46,8 584 255 46,6 82 458 6,6

19912 2 138 316 554 563 46,7 557 068 46,9 76 321 6,4

1992 2 114 522 925 982 43,8 1 107 986 52,4 80 554 3,8

1993 1 996 371 878 136 44,0 1 040 889 52,1 77 346 3,9

1994 1 877 651 827 763 44,1 975 498 52,0 74 390 4,0

1995 1 770 789 779 727 44,0 919 322 51,9 71 740 4,1

1996 1 712 149 751 642 43,9 891 187 52,1 69 320 4,0

1997 1 643 692 716 896 43,6 859 726 52,3 67 070 4,1

1998 1 582 776 684 899 43,3 833 144 52,6 64 733 4,1

1999 1 526 891 655 839 43,0 808 967 53,0 62 085 4,1

2000 1 476 708 632 077 42,8 783 752 53,1 60 879 4,1

2001 ver.di GrŸndung aus …TV, DAG, DPG, HBV und IG Medien

2001 2 806 496 871 317 31,0 1 690 184 60,2 244 995 8,7

2002 2 740 123 853 062 31,1 1 553 729 56,7 229 495 8,4

2003 2 614 094 834 015 31,9 1 467 673 56,1 218 575 8,4

20043 2 464 510 574 573 23,3 1 072 680 43,5 121 378 4,9

2005 2 359 392 Insg.4 In %4

2006 2 274 731 2 010 980 88,4 187 243 8,2

2007 2 205 145 1 951 486 88,5 180 221 8,2

2008 2 180 229 1 936 618 88,8 173 328 7,9

2009 2 138 200 1 903 378 89,0 166 915 7,8

2010 2 094 455 1 867 022 89,1 161 530 7,7

2011 2 070 990 1 849 642 89,3 156 572 7,7

2012 2 061 198 1 847 471 89,6 151 891 7,4

Anmerkungen:
# Ab #$+% mit Saarland; bis #$$& altes Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland.
'  Zahlen der Arbeiter, Angestellten und Beamten altes Bundesgebiet.
)  '&&,  gibt ver.di einmalig Mitgliederzahlen in der Kategorie Sonstige an.
,  Seit '&&.  werden die Mitgliederzahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten di0erenziert.

Quellen:
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): 
Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. ..' .
DGB ('&#)): Mitgliederzahlen, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
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6.3 Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)

6.3.1 Vorsitzende der IG Chemie-Papier-Keramik (IG CPK) und der IG BCE

Amtszeit Name, Vorname Amtsdauer Alter bei 
Amtsantritt

Lebensdaten

1949 Ð 1969 Gefeller, Wilhelm 20 Jahre 43 Jahre 27. 5. 1906 Ð 25. 3. 1983

1969 Ð 1982 Hauenschild, Karl 13 Jahre 49 Jahre 30. 8. 1920 Ð 28. 2. 2006

1982 Ð 1995 Rappe, Hermann 13 Jahre 53 Jahre 20. 9. 1929 Ð 

1995 Ð 1997 Schmoldt, Hubertus 50 Jahre 14. 1. 1945 Ð 

1997 IG-BCE-GrŸndung aus IG Bergbau und Energie, IG Chemie-Papier-Keramik  
und Gewerkschaft Leder

1997 Ð 2009 Schmoldt, Hubertus 14 Jahre

2009Ð Vassiliadis, Michael 2009 fŸr 4 Jahre 
gewŠhlt

45 Jahre 13. 3. 1964 Ð 

Durchschnitt: 15 Jahre 48 Jahre

Quelle:
Internationales Biographisches Archiv, http://www.munzinger.de (zuletzt besucht am '#. , . '&#&).
Eigene Darstellung.
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6.3.2 Organisationsstruktur der IG BCE

Quelle:
IG BCE: Die Organisationsstruktur der IG BCE, http://www.igbce.de/download/'', -#+%.'/) /ig-bce-organisationsstruktur.pdf 
(zuletzt besucht am ' . +. '&#)).

Wahl von Delegierten, VorstŠnden, AusschŸssen, Kommissionen

Mitglieder
in den Betrieben

Ortsgruppen-
Mitgliederversammlungen

Mitglieder-
versammlungen

Vertrauenskšrper/
Vertrauensleute/Vorstand

Ortsgruppenvorstand

Revisoren

Landesbezirksvorstand
(9Ð19 Mitglieder)

Landesbezirksdelegiertenkonferenz
(60Ð120 Delegierte)Revisoren

Bezirksvorstand
(9Ð19 Mitglieder)

Bezirksdelegiertenkonferenz
(60Ð130 Delegierte)

Hans-Bšckler-
Kommission

Antrags-
kommission

Beirat
(150 Delegierte)

Gewerkschaftskongress
(1 Delegierte(r) je 2 000 Mitglieder)

Finanzausschuss

Personalausschuss

Satzungskommission

Beschwerdeausschuss

Hauptvorstand
(3 Ehrenamtliche je
Landesbezirk und
je 1 Vertreter(in)

Personengruppen)

GeschŠftsfŸhrender
Hauptvorstand
(6 Mitglieder)
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6.3.3 Mitgliederentwicklung der IG CPK und der IG BCE

Jahr1 Mitglieder VerŠnderung 
zum Vorjahr (%)

Index 
1950%=%100

Index 
1991%=%100

MŠnner Frauen Frauen-
anteil (%)

1950 409 998 Ð 100,0 321 314 88 684 12,5

1955 456 576 +1,6 111,4 356 318 100 258 22,0

1960 519 641 +1,8 126,7 411 759 107 882 20,8

1965 542 160 +1,6 132,2 444 832 97 328 18,0

1970 598 831 +8,4 146,1 498 827 100 004 16,7

1975 644 271 " 1,7 157,1 530 109 114 162 17,7

1980 660 973 +0,5 161,2 537 293 123 680 18,7

1985 649 569 +1,8 158,4 527 809 121 760 18,7

1990 675 949 +1,7 164,9 543 627 132 322 19,6

1991 876 674 +29,7 213,8 100,0 650 123 226 551 25,8

1992 818 832 " 6,6 199,7 93,4 616 389 202 443 24,7

1993 778 530 " 4,9 189,9 88,8 590 218 188 312 24,2

1994 742 367 " 4,6 181,1 84,7 566 634 175 733 23,7

1995 723 240 " 2,6 176,4 82,5 554 944 168 296 23,3

1996 694 897 " 3,9 169,5 79,3 534 230 160 667 23,1

1997 Fusion zur IG BCE: IG CPK, IG Bergbau und Energie, Gewerkschaft Leder

19972 1 010 555 Ð 100,0 818 910 191 645 19,0

1998 955 734 " 5,4 94,6 774 887 180 847 18,9

1999 922 783 " 3,4 91,3 748 130 174 653 18,9

2000 891 587 " 3,4 88,2 722 899 168 688 18,9

2001 862 364 " 3,3 85,3 698 707 163 657 19,0

2002 833 693 " 3,3 82,5 673 609 160 084 19,2

2003 800 762 " 4,0 79,2 647 364 153 398 19,2

2004 770 582 " 3,8 76,3 623 453 147 129 19,1

2005 748 852 " 2,8 74,1 606 057 142 795 19,1

2006 728 702 " 2,7 72,1 589 446 139 256 19,1

2007 713 253 " 2,1 70,6 576 155 137 098 19,2

2008 701 053 " 1,7 69,4 565 200 135 853 19,4

2009 687 111 " 2,0 68,0 552 396 134 715 19,6

2010 675 606 " 1,7 66,9 541 799 133 807 19,8

2011 672 195 " 0,5 66,5 537 821 134 374 20,0

2012 668 982 " 0,5 66,2 533 672 135 310 20,2

Anmerkungen:
# Bis #$$& altes Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland; bis #$$. IG CPK, ab #$$% IG BCE.
'  Ab #$$% Index #$$%*=*#&&.

Quellen:
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): 
Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. ... .
DGB ('&#)): Mitgliederzahlen, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
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6.3.4 IG-CPK- und IG-BCE-Mitglieder nach Statusgruppen

Jahr1 Mitglieder Arbeiter Angestellte Beamte

Insg. In % Insg. In % Insg. In %

1950 409 998 373 998 91,2 36 000 8,8

1955 456 576 422 066 92,4 34 510 7,6

1960 519 641 479 641 92,3 40 000 7,7

1965 542 160 481 890 88,9 60 270 11,1

1970 598 831 519 092 86,7 79 739 13,3

1975 644 271 533 557 82,8 110 714 17,2

1980 660 973 540 774 81,8 120 199 18,2

1985 649 569 524 646 80,8 124 923 19,2

1990 675 949 541 138 80,1 134 811 19,9

1991 876 674 728 505 83,1 148 169 16,9

1992 818 832 667 239 81,5 151 593 18,5

1993 778 530 626 406 80,5 152 124 19,5

1994 742 367 591 921 79,7 150 446 20,3

1995 723 240 573 915 79,4 149 325 20,6

1996 694 897 548 559 78,9 146 338 21,1

1997 Fusion zur IG BCE: IG CPK, IG Bergbau und Energie, Gewerkschaft Leder

1997 1 010 555 781 898 77,4 228 657 22,6

1998 955 734 761 941 79,7 193 793 20,3

1999 922 783 732 559 79,4 190 224 20,6

2000 891 587 705 056 79,1 186 531 20,9

2001 862 364 679 657 78,8 182 707 21,2

2002 833 693 654 814 78,5 178 879 21,5

2003 800 762 626 659 78,3 174 103 21,7

2004 770 582 600 537 77,9 169 771 22,0 274 0,0

2005 748 852 Insg. In %

20062 728 702 728 412 100,0 290 0,0

2007 713 253 712 800 99,9 306 0,0

2008 701 053 700 746 100,0 307 0,0

2009 687 111 686 800 100,0 311 0,0

2010 675 606 675 299 100,0 307 0,0

2011 672 195 671 886 100,0 309 0,0

2012 668 982 667 630 99,8 316 0,0

Anmerkungen:
# Ab #$+% mit Saarland; bis #$$& altes Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland..
'  Seit '&&.  werden die Mitgliederzahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten di0erenziert.

Quellen:
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang: Geschichte Ð Organisation Ð Basisdaten. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): 
Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. ..%.
DGB ('&#)): Mitgliederzahlen, http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
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7 Spitzen- und DachverbŠnde der Arbeitgeber(verbŠnde)

7.1 Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbŠnde (BDA)

Die ãBundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbŠndeÒ ist ein eingetragener Verein 
(e. V.) ohne Gewinnerzielungsabsicht und wird Ÿber MitgliedsbeitrŠge , nanziert.

7.1.1 PrŠsidenten der BDA

Amtszeit Name, Vorname Amtsdauer Alter bei  
Amtsantritt

Lebensdaten

28. 1. 1949 Ð 22. 1. 1954 Raymond, Walter 5 Jahre 63 Jahre 24. 5. 1886 Ð 15. 6. 1972

22. 1. 1954 Ð 25. 6. 1964 Paulssen, Hans Constantin 11 Jahre 61 Jahre 5. 6. 1892 Ð 18. 1. 1984

25. 6. 1964 Ð 11. 12. 1969 Balke, Siegfried 5 Jahre 62 Jahre 1. 6. 1902 Ð 11. 6. 1984

11. 12. 1969 Ð 6. 12. 1973 Friedrich, Otto Andreas 4 Jahre 67 Jahre 3. 6. 1902 Ð 8. 12. 1975

6. 12. 1973 Ð 18. 10. 1977 Schleyer, Hanns-Martin 4 Jahre 58 Jahre 1. 5. 1915 Ð 18. 10. 1977

16. 3. 1978 Ð 11. 12. 1986 Esser, Otto 9 Jahre 60 Jahre 1. 6. 1917 Ð 28. 11. 2004

11. 12. 1986 Ð 12. 12. 1996 Murmann, Klaus 10 Jahre 54 Jahre 3. 1. 1932 Ð 

12. 12. 1996 Ð 2013 Hundt, Dieter 17 Jahre 58 Jahre 30. 9. 1938 Ð 

2013Ð Vsl. Kramer, Ingo Ð 60 Jahre 25. 1. 1953 Ð 

Durchschnitt: 8 Jahre 60 Jahre

Quellen:
BDA: Daten zur Geschichte, http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/BDA-Praesidenten (zuletzt besucht  
am +. #. '&#&).
Gšhner, Reinhard (Hrsg.) (#$$$): +& Jahre BDA Ð +& Jahre Politik fŸr die Wirtschaft. Kšln: BDA.
Internationales Biographisches Archiv, http://www.munzinger.de (zuletzt besucht am ##. %. '&#)).
Eigene Darstellung.

7.1.2 HauptgeschŠftsfŸhrer der BDA

Amtszeit Name, Vorname Amtsdauer Alter bei 
Amtsantritt

Lebensdaten

25. 5. 1949 Ð 31. 12. 1963 Erdmann, Gerhard 14 Jahre 53 Jahre 31. 1. 1896 Ð 16. 7. 1974

1. 10. 1963 Ð 30. 9. 1974 Eichler, Wolfgang 11 Jahre 54 Jahre 2. 11. 1908 Ð 10. 5. 2005

1. 7. 1974 Ð 31. 12. 1989 Erdmann, Ernst-Gerhard 15 Jahre 48 Jahre 22. 8. 1925 Ð 

1. 10. 1989 Ð 30. 9. 1996 Himmelreich, Fritz-Heinz 7 Jahre 59 Jahre 27. 2. 1930 Ð 

1. 10. 1996Ð Gšhner, Reinhard 43 Jahre 16. 1. 1953 Ð 

Durchschnitt: 12 Jahre 51 Jahre

Quellen:
BDA: Daten zur Geschichte, http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/BDA-Hauptgeschaeftsfue (zuletzt besucht 
am +. #. '&#&).
Gšhner, Reinhard (Hrsg.) (#$$$): +& Jahre BDA Ð +& Jahre Politik fŸr die Wirtschaft. Kšln: BDA.
Internationales Biographisches Archiv, http://www.munzinger.de (zuletzt besucht am +. #. '&#&).
Eigene Darstellung.
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7.1.3 Organisationsstruktur der BDA

Quellen: 
BDA: †ber uns. Organisation, http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/Organisation (abgerufen am +. #. '&#&).
BDA ('&&$): .& Jahre BDA. .& Jahre Stimme der deutschen Wirtschaft. Berlin: BDA, S. '$ .
Eigene Darstellung.

BDA

BundesfachspitzenverbŠnde (58)

Betriebe (1 Mio., die 20 Mio. Arbeitnehmer beschŠftigen)

†berfachliche Landesvereinigungen (14) 

LandesfachverbŠnde 

Regionale FachverbŠnde †berfachliche RegionalverbŠnde

AusschŸsse (10 + 4 mit BDI) PrŠsident/VizeprŠsidenten 

Juristischer Vorstand Ð begleiten die politische Arbeit 
Ð erarbeiten Stellungnahmen und 

Eingaben 

GeschŠftsfŸhrung 
(3) 

Vorstand (90) PrŠsidium (47) 

Ð beschlie§t die Politikrichtlinien 
Ð setzt AusschŸsse ein 
Ð jedes Mitglied hat Sitz und Stim-

me im Vorstand 

Ð leitet die TŠtigkeiten im Rahmen 
der Vorstandsrichtlinien 

Ð gewŠhlt aus der Mitte des  
Vorstandes 

Ð kann weitere Mitglieder  
kooptieren 

Mitgliederversammlung 

Ð Wahl- und Haushaltsrecht 
Ð entlastet die anderen Organe 

Mitglieder sind VerbŠnde privater Arbeitgeber  
(58 BundesfachverbŠnde und 14 Landesvereini-  
gungen). Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 

Abteilungen (10) 



Samuel Greef720

7.2 Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Der ãBundesverband der Deutschen IndustrieÒ ist ein eingetragener Verein (e. V.) ohne Ge-
winnerzielungsabsicht und wird Ÿber MitgliedsbeitrŠge , nanziert.

7.2.1 PrŠsidenten des BDI

Amtszeit Name, Vorname Amtsdauer Alter bei 
Amtsantritt

Lebensdaten

19. 10. 1949 Ð 31. 12. 1971 Berg, Fritz 23 Jahre 48 Jahre 27. 8. 1901 Ð 3. 2. 1979

1. 1. 1972 Ð 31. 12. 1976 Sohl, Hans-GŸnther 5 Jahre 66 Jahre 2. 5. 1906 Ð 13. 11. 1989

1. 1. 1977 Ð 19. 10. 1977 Schleyer, Hans-Martin 1 Jahr 62 Jahre 1. 5. 1915 Ð 18. 10. 1977

6. 3. 1978 Ð 18. 8. 1978 Fasolt, Nikolaus 1 Jahr 56 Jahre 21. 7. 1921Ð

25. 9. 1978 Ð 31. 12. 1984 Rodenstock, Rolf 6 Jahre 61 Jahre 1. 7. 1917 Ð 6. 2. 1997

1. 1. 1985 Ð 31. 12. 1986 Langmann, Hans Joachim 2 Jahre 61 Jahre 5. 10. 1924 Ð 

1. 1. 1987 Ð 31. 12. 1990 Necker, Tyll 4 Jahre 57 Jahre 2. 2. 1930 Ð 29. 3. 2001

1. 1. 1991 Ð 31. 8. 1992 Weiss, Heinrich 2 Jahre 49 Jahre 5. 6. 1942 Ð 

28. 9. 1992 Ð 31. 12. 1994 Necker, Tyll 3 Jahre 62 Jahre s. o.

1. 1. 1995 Ð 31. 12. 2000 Henkel, Hans-Olaf 6 Jahre 55 Jahre 14. 3. 1940 Ð 

1. 1. 2001 Ð 31. 12. 2004 Rogowski, Michael 4 Jahre 62 Jahre 13. 3. 1939 Ð 

1. 1. 2005 Ð 31. 12. 2008 Thumann, JŸrgen R. 3 Jahre 63 Jahre 17. 8. 1941 Ð 

1. 1. 2009 Ð 31. 12. 2012 Keitel, Hans-Peter 4 Jahre 62 Jahre 4. 8. 1947 Ð 

1. 1. 2013 Ð Grillo, Ulrich 53 Jahre 2. 9. 1959 Ð 

Durchschnitt: 5 Jahre 58 Jahre

Quellen:
BDI ('&&$): .& Jahre BDI. Die PrŠsidenten des BDI, http://www.bdi.eu/'+(( .htm (zuletzt besucht am +. #. '&#&). 
BDI ('&#' ): Ulrich Grillo zum BDI-PrŠsidenten gewŠhlt, http://www.bdi.eu (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
Internationales Biographisches Archiv, http://www.munzinger.de (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
Eigene Darstellung.
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7.2.2 HauptgeschŠftsfŸhrer des BDI

Amtszeit Name, Vorname Amtsdauer Alter bei 
Amtsantritt

Lebensdaten

19. 10. 1949 Ð 16. 9. 1957 Beutler, Wilhelm 8 Jahre 62 Jahre 05. 9. 1887 Ð 11. 9. 1966

17. 9. 1957 Ð 20. 5. 1963 Stein, Gustav 6 Jahre 54 Jahre 19. 4. 1903 Ð 21. 10. 1979

21. 5. 1963 Ð 26. 8. 1968 Wagner, Hellmuth 5 Jahre 46 Jahre 1917 Ð 

15. 11. 1969 Ð 17. 6. 1974 Neef, Fritz 5 Jahre 56 Jahre 10. 1. 1913 Ð 29. 8. 1979

18. 6. 1974 Ð 31. 12. 1975 Dichgans, Hans 2 Jahre 67 Jahre 16. 5. 1907 Ð 21. 3. 1980

1. 1. 1976 Ð 30. 6. 1977 Neef, Fritz 1 Jahr 63 Jahre s. o.

1. 1. 1977 Ð 31. 12. 1989 Mann, Siegfried 12 Jahre 50 Jahre 21. 9. 1926 Ð 

1. 1. 1990 Ð 31. 12. 2006 Wartenberg, Ludolf- 
Georg von

16 Jahre 48 Jahre 22. 9. 1941 Ð 

15. 11. 2007 Ð 31. 3. 2011 Schnappauf, Werner 3 Jahre 54 Jahre 30. 8. 1953 Ð 

1. 7. 2011 Ð Kerber, Markus 47 Jahre 23. 7. 1963 Ð 

Durchschnitt: 6 Jahre 55 Jahre

Quellen:
BDI ('&&$).
Internationales Biographisches Archiv, http://www.munzinger.de (zuletzt besucht am +. #. '&#&).
Eigene Darstellung.

7.2.3 Organisationsstruktur des BDI

Quelle:
BDI ('&&$): Der BDI. Organisation und Struktur, http://www.bdi.eu/)( .htm (zuletzt besucht am +. #. '&#&).
Eigene Darstellung.

AusschŸsse (17+ 4 mit BDA) PrŠsident/VizeprŠsidenten

Ð erarbeiten die wirtschafts-
politischen Positionen des BDI 

GeschŠftsfŸhrung (3) 

Vorstand (32) PrŠsidium (26) 

Ð beschlie§t die Richtlinien fŸr die 
Arbeit des BDI 

Ð setzt AusschŸsse ein 
Ð wŠhlt 15 Mitglieder des PrŠsidiums 

Ð kann weitere 
Mitglieder  
kooptieren 

Mitgliederversammlung 
Ð besteht aus den Vertretern der Mitglieder 
Ð Stimmenzahl der Vertreter richtet sich nach der BeschŠftigtenzahl 

Ð Wahl- und Haushaltsrecht 
Ð entlastet die anderen Organe 

Mitglieder sind WirtschaftsverbŠnde und Arbeitsgemeinschaften 
der Industrie und industrienaher Dienstleister. 
Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 
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7.3 Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Mitglieder des ãDeutschen Industrie- und HandelskammertagsÒ sind die š- entlich-recht-
lichen Industrie- und Handelskammern. Der DIHK  ist keine š- entlich-rechtliche Kšrper-
scha)  (im Unterschied zu den IHKs), sondern ein eingetragener Verein (e. V.).

7.3.1 Organisationsstruktur des DIHK

Quelle:
DIHK ('&&$): Wir Ÿber uns, http://www.dihk.de/inhalt/dihk/index.html (zuletzt besucht am +. #. '&#&).
Eigene Darstellung.

FachausschŸsse (15) 

PrŠsident 
Ð ReprŠsentant gegenŸber Politik und …! entlichkeit

Ð beraten den DIHK 

GeschŠftsfŸhrung (6) Vorstand (27Ð31) 

Ð berŠt den PrŠsidenten 
Ð verantwortet die  

wirtschaftspolitischen  
Richtlinien des DIHK 

Ð bereitet die BeschlŸsse der 
Vollversammlung vor 

Vollversammlung 
Ð besteht aus den PrŠsidenten und HauptgeschŠftsfŸhrern der Industrie- und Handelskammern 

Ð Wahl des PrŠsidenten und geschŠftsfŸhrenden 
Vorstandes 

Ð bestŠtigt den erweiterten Vorstand

Mitglieder sind die š0entlich-rechtlichen  
Industrie- und Handelskammern. 
Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 

Ð gerichtliche und  
au§ergerichtliche  
Vertretung des DIHK 
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8 Daten zu den wichtigsten ArbeitgeberverbŠnden

8.1 Gesamtverband der metallindustriellen ArbeitgeberverbŠnde e. V.

Der Gesamtverband der metallindustriellen ArbeitgeberverbŠnde (Gesamtmetall) ist der 
Dachverband der ArbeitgeberverbŠnde der Metall- und Elektroindustrie. Er wurde !+"$ un-
ter dem Namen Verband Deutscher Metallindustrieller gegrŸndet. '$!!  bestand er aus !(  Ta-
riftrŠgerverbŠnden mit insgesamt ( %#' Mitglieds, rmen und ! *&# %$' BeschŠ) igten sowie 
"  VerbŠnden ohne Tarifbindung (OT) mit '  "!(  Mitglieds, rmen und (*!  +%' BeschŠ) igten 
(Stand: !" . *. '$!! ).

Quelle:
Gesamtmetall ('&#)): Tabelle #.'  Ð Die VerbŠnde von Gesamtmetall, http://www.gesamtmetall.de/Gesamtmetall/ 
MEOnline.nsf/id/DE_Zeitreihen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).

8.1.1 Mitglieds! rmen in VerbŠnden von Gesamtmetall*

Anmerkungen:
* '&&) und '&&,  ohne OT-Mitgliedschaften von Hessenmetall.

Quelle:
Gesamtmetall ('&#)): Tabelle #.'  Ð Die VerbŠnde von Gesamtmetall, http://www.gesamtmetall.de/Gesamtmetall/ 
MEOnline.nsf/id/DE_Zeitreihen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
Eigene Darstellung.
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8.1.2 BeschŠftigte bei Mitglieds! rmen in VerbŠnden von Gesamtmetall*

Anmerkungen:
* '&&) und '&&,  ohne OT-Mitgliedschaften von Hessenmetall.

Quelle:
Gesamtmetall ('&#)): Tabelle #.'  Ð Die VerbŠnde von Gesamtmetall, http://www.gesamtmetall.de/Gesamtmetall/ 
MEOnline.nsf/id/DE_Zeitreihen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
Eigene Darstellung und Berechnung.
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8.1.3 Organisationsgrad von Gesamtmetall*

Anmerkungen:
* Organisationsgrade ohne OT-Mitglieder.

Quelle:
Gesamtmetall ('&#)): Tabelle #.'  Ð Die VerbŠnde von Gesamtmetall, http://www.gesamtmetall.de/Gesamtmetall/ 
MEOnline.nsf/id/DE_Zeitreihen (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
Eigene Darstellung und Berechnung.
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8.2 Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC)

Der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) ist der tarif- und sozialpolitische Spitzen-
verband der deutschen chemischen Industrie. Er wurde !"&"  gegrŸndet und hat seinen Sitz 
in Wiesbaden. Mit !$ regionalen MitgliedsverbŠnden vertritt er die Interessen von ! "$$ 
Chemie, rmen und ##$ $$$ BeschŠ) igten.

Quelle:
BAVC: Der Verband, http://www.bavc.de/bavc/web/web.nsf/id/pa_verband.html (zuletzt besucht am , . +. '&#)).

8.3 Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB)

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie vertritt als Arbeitgeber- und Wirtscha) s-
verband sowohl die wirtscha) s- als auch die sozial- und tarifpolitischen Interessen der deut-
schen Bauindustrie. Er wurde !"&+ gegrŸndet und untergliedert sich in !(  bauindustrielle 
LandesverbŠnde sowie fŸnf au§erordentliche MitgliedsverbŠnde. Er reprŠsentiert die Inter-
essen von '  $$$ Unternehmen der Bauindustrie.

Quelle:
Die Deutsche Bauindustrie: †ber uns. Werte scha0en. Werte schŸtzen, http://www.bauindustrie.de/uber-uns/ 
allgemeine-informationen/werte-schaffen-werte-schutzen (zuletzt besucht am , . +. '&#)).

8.4 Unternehmerverband Deutsches Handwerk (UDH)

Der Unternehmerverband Deutsches Handwerk (UDH) ging nach der Strukturreform der 
Handwerksorganisationen '$$& aus der Bundesvereinigung der FachverbŠnde des Deut-
schen Handwerks (BFH) hervor. Diese war !"&"  als Interessenvertretung der Handwerker in 
Arbeitgeberfunktion gegrŸndet worden. Dem UDH gehšren heute (% ZentralfachverbŠnde 
des Handwerks an. 

Quelle:
Zentralverband des deutschen Handwerks: Unternehmerverband Deutsches Handwerk, http://www.zdh.de/ 
handwerksorganisationen/unternehmerverband-deutsches-handwerk.html (zuletzt besucht am , . +. '&#)).
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8.5 Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken)

Der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) vertritt die sozialpoli-
tischen Interessen der in privatrechtlicher Form gefŸhrten Banken und Bausparkassen. Er 
wurde !"#& gegrŸndet und ihm gehšren rund !&$ Institute mit !%$ $$$ BeschŠ) igten an. 
!$!/Institute sind tarifgebunden.

Quelle:
AGV Banken: Der AGV Banken, http://www.agvbanken.de/AGVBanken/Der_Verband (zuletzt besucht am , . +. '&#)).

8.6 Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland

Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland vertritt die tarif- 
und sozialpolitischen Interessen von ($# Unternehmen ('#$ Voll- und ## Gastmitglieder) 
der Versicherungsbranche mit rund '!(  ($$ angestellten Mitarbeitern (Stand Juni '$!' ). Er 
wurde !"#$ gegrŸndet und geht auf den Arbeitgeberverband Deutscher Versicherungsunter-
nehmen von !"!"  zurŸck.

Quelle:
Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland: Zahl und Struktur der Mitgliedsunternehmen,  
http://www.agv-vers.de/wir-ueber-uns/mitglieder.html (zuletzt besucht am , . +. '&#)).

8.7 Tarifgemeinschaft deutscher LŠnder (TdL)

Die Tarifgemeinscha)  deutscher LŠnder (TdL) ist die Arbeitgebervereinigung der deutschen 
BundeslŠnder bzw. eines bundeslandbeherrschenden Arbeitgeberverbandes. Sie wurde !"&"  
gegrŸndet. Derzeit sind !# deutsche LŠnder Mitglied. Hessen trat '$$& aus der TdL aus. Ber-
lin war !""&  ausgeschlossen worden, wurde aber Ende '$!'  mit Wirkung zum !. !. '$!(  wie-
der aufgenommen. 

Quelle:
Tarifgemeinschaft deutscher LŠnder: Aufgaben der Tarifgemeinschaft deutscher LŠnder, http://www.tdl-online.de/aufgaben.
html (zuletzt besucht am , . +. '&#)).
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8.8 Vereinigung der kommunalen ArbeitgeberverbŠnde (VKA) 

Die Vereinigung der kommunalen ArbeitgeberverbŠnde (VKA) ist der tarifpolitische und 
arbeitsrechtliche Dachverband der kommunalen Verwaltungen und Betriebe in Deutsch-
land. Sie wurde !"&"  gegrŸndet und geht auf den Arbeitgeberverband deutscher Gemeinden 
und KommunalverbŠnde von !"'$  zurŸck. Mitglied sind !% kommunale Arbeitgeberver-
bŠnde (KAV) in den BundeslŠndern. Sie vertreten Ÿber !$ $$$ kommunale Arbeitgeber im 
š- entlichen Dienst mit zwei Millionen BeschŠ) igten.

Quelle:
Vereinigung der kommunalen ArbeitgeberverbŠnde: †ber die VKA, http://www.vka.de/site/home/vka/ueber_ die_vka 
(zuletzt besucht am , . +. '&#)).
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9 Betriebliche Gewerkschaftsarbeit 2

9.1 Betriebe und BeschŠftigte mit Betriebsrat*

Jahr Anteil der Betriebe  
mit Betriebsrat

Anteil der BeschŠftigten in Betrieben  
mit Betriebsrat

West Ost West Ost

1993 10 Ð 51 Ð

1996 12 11 51 43

1998 10 9 50 40

2000 12 12 50 41

2001 12 12 50 41

2002 11 11 50 42

20031 11 11 48 40

2004 10 9 47 40

2005 11 10 47 40

2006 10 10 46 39

2007 10 10 46 39

2008 10 9 45 37

2009 10 10 45 38

2010 10 10 45 37

2011 10 9 44 36

2012 9 9 43 36

Anmerkungen:
* Anteil in Prozent aller BeschŠftigten bzw. Betriebe. Basis: privatwirtschaftliche Betriebe ab + BeschŠftigte. Ohne Landwirt-

schaft und Organisationen ohne Erwerbszweck.
# Im Vergleich zum Vorjahr verŠnderte Fragestellung.

Quellen:
IAB-Betriebspanel #$$) Ð '&#' .
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&##): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-
Betriebspanel '&#&. In: WSI-Mitteilungen, ., , S. ',+ .
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&#' ): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-
Betriebspanel '&##. In: WSI-Mitteilungen, .+, S. )&' . 
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&#)): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Ergebnisse aus dem IAB-Betriebs-
panel '&#' . In: WSI-Mitteilungen, .. , S. '(+ .

2 Vgl. auch Sperling in diesem Band.
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9.2 Betriebsrat und andere Formen der Mitarbeitervertretung 
nach Betriebsgrš§e (2012)*

Betriebsgrš§enklassen1

Gesamt5 Ð 50 51 Ð 100 101 Ð 199 200 Ð 500 & 501

Westdeutschland

Betriebe BR 6 38 62 77 86 9

MAV2 12 16 16 15 17 13

BeschŠftigte BR 10 39 63 79 88 43

MAV2 15 17 15 14 20 16

Ostdeutschland

Betriebe BR 6 39 54 68 85 9

MAV2 7 8 10 14 16 7

BeschŠftigte BR 11 43 55 69 88 36

MAV2 8 8 11 15 17 10

Anmerkungen:
* Anteil in Prozent aller BeschŠftigten bzw. Betriebe. Basis: privatwirtschaftliche Betriebe ab + BeschŠftigte. Ohne Landwirt-

schaft und Organisationen ohne Erwerbszweck. 
# Betriebsgrš§enklassen nach Anzahl der im Betrieb BeschŠftigten.
'  Andere Formen betriebsspezi! scher Mitarbeitervertretungen (MAV). Hierzu zŠhlen im privatwirtschaftlichen Bereich etwa 

ãrunde TischeÒ oder ãBelegschaftssprecherÒ. Einbezogen sind alle MAV unabhŠngig von ihrer betriebspolitischen Rolle 
oder Ausgestaltung.

Quellen:
IAB-Betriebspanel '&#' .
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&#)): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung. Ergebnisse aus dem IAB-Betriebs-
panel '&#' . In: WSI-Mitteilungen, .. , S. '(+ .
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9.3 Betriebsrat und andere Formen der Mitarbeitervertretung 
nach Branchen (2012)*

Branche Betriebe  
mit Betriebsrat

BeschŠftigte 
mit Betriebsrat

Betriebe  
mit anderer MAV1

BeschŠftigte  
mit anderer MAV1

Energie/Wasser/Abfall  
und Bergbau

40 78 15 10

Verarbeitendes Gewerbe 15 64 10 14

Baugewerbe 3 15 8 9

Handel 9 29 12 13

Verkehr und Lagerei 14 51 7 11

Information und  
Kommunikation

14 44 11 11

Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen

23 66 13 18

Gastgewerbe und sonstige  
Dienstleistungen

3 13 12 16

Gesundheit und Erziehung/ 
Unterricht

13 47 20 23

Wirtschaftliche, 
wissenschaft liche und frei-
berufliche Dienstleistungen

7 31 9 15

Gesamt 9 42 12 15

Anmerkung:
* Anteil in Prozent aller BeschŠftigten bzw. Betriebe. Basis: privatwirtschaftliche Betriebe ab + BeschŠftigte. Ohne Landwirt-

schaft und Organisationen ohne Erwerbszweck.
# Andere Formen betriebsspezi! scher Mitarbeitervertretungen (MAV). Hierzu zŠhlen im privatwirtschaftlichen Bereich etwa 

ãrunde TischeÒ oder ãBelegschaftssprecherÒ. Einbezogen sind alle MAV unabhŠngig von ihrer betriebspolitischen Rolle 
oder Ausgestaltung

Quellen:
IAB-Betriebspanel '&#' .
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&#)): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung. Ergebnisse aus dem IAB-Betriebs-
panel '&#' . In: WSI-Mitteilungen, .. , S. '(+ .
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9.4 Betriebsratswahlen*
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9.5 Mitbestimmte Unternehmen nach dem Mitbestimmungsgesetz*

Jahr1 AG SE GmbH KG/Co.%KG KGaA Genossen-
schaft

Bergrechtliche 
Gewerkschaft

Insg.

1977 282 Ð 175 5 7 6 Ð 475
1978 279 Ð 169 8 9 6 1 472
1979 286 Ð 172 8 9 6 1 482
1980 285 Ð 177 8 9 5 1 485
1981 279 Ð 181 7 9 5 1 482
1982 278 Ð 178 8 9 5 1 479
1983 277 Ð 178 8 11 5 2 481
1984 277 Ð 175 8 10 5 2 477
1985 276 Ð 174 9 9 6 2 476
1986 286 Ð 181 8 7 6 Ð 488
1987 290 Ð 181 9 7 5 Ð 492
1988 292 Ð 188 9 7 4 Ð 500
1989 303 Ð 200 9 6 4 Ð 522
1990 321 Ð 202 9 7 5 Ð 544
1991 341 Ð 211 9 7 5 Ð 573
1992 413 Ð 270 12 6 8 Ð 709
1993 401 Ð 274 12 5 9 Ð 701
1994 404 Ð 281 13 5 10 Ð 713
1995 402 Ð 285 15 7 10 Ð 719
1996 399 Ð 296 14 6 10 Ð 725
1997 388 Ð 292 13 6 6 Ð 705
1998 390 Ð 274 16 7 4 Ð 691
1999 378 Ð 275 14 7 5 Ð 679
2000 382 Ð 301 19 8 6 Ð 716
2001 388 Ð 325 21 10 6 Ð 750
2002 386 Ð 337 28 10 6 Ð 767
2003 381 Ð 341 27 9 7 Ð 765
2004 352 Ð 344 33 10 7 Ð 746
2005 339 Ð 342 30 12 7 Ð 729
2006 319 2 352 27 14 7 Ð 721
2007 302 4 357 24 14 7 Ð 708
2008 294 5 347 25 15 8 Ð 694
2009 289 8 341 24 13 7 Ð 682
2010 280 11 345 24 13 8 Ð 681
2011 267 11 338 18 16 9 Ð 659
2012 256 11 343 18 17 9 Ð 654

Anmerkungen:
* Es existiert keine amtliche Betriebsratsstatistik. Die Datengrundlage bilden die von den Einzelgewerkschaften des DGB 

erhobenen Wahl-Berichtsbšgen.
# Bis #$$# frŸheres Bundesgebiet, ab #$$' Deutschland.

Quellen:
Hans-Bšckler-Stiftung ('&&$): Mitbestimmte Unternehmen #$%% Ð '&&( , http://www.boeckler.de/pdf/magmb_'&&$_&._ 
grafiken_soeren.pdf (zuletzt besucht am '' . #&. '&#' ).
Hans-Bšckler-Stiftung ('&##): .(#  Unternehmen sind mitbestimmt, http://www.boeckler.de/pdf/magmb_ '&##_&+_ 
statistik.pdf (zuletzt besucht am #). %. '&##). 
Hans-Bšckler-Stiftung ('&#' ): Mitbestimmungsbasis, www.boeckler.de/hbs_showpicture.htm?id=,##((  (zuletzt besucht  
am , . +. '&#)). 
Ehrenstein, Irene ('&#)): .+,  Unternehmen sind mitbestimmt. In: Mitbestimmung, . , S. .' .
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10 Tarifverhandlungen und -vertrŠge

10.1 Ablauf einer Tarifbewegung (Beispiel Metall- und Elektroindustrie)

Forderungen diskutieren und beschlie§en: Mitglieder, Vertrauensleute und BetriebsrŠte dis-
kutieren in Betrieben und Versammlungen zunŠchst ihre Forderungen. Diese . ie§en in die 
regionalen Tarifkommissionen ein, werden dort beraten und als Tarifforderung beschlos-
sen. Anschlie§end bestŠtigt der IG-Metall-Vorstand die Tarifforderung. In die Tarifkom-
missionen werden Mitglieder aus den Betrieben entsandt. In der Regel kŸndigt die IG Me-
tall gegenŸber dem Arbeitgeberverband vorher bestehende TarifvertrŠge. In der Metall- und 
Elektroindustrie Ÿbermittelt die IG Metall zum Beispiel vier Wochen vor Ablauf des Tarif-
vertrages die Forderungen dem Arbeitgeberverband.

Tarifvertrag verhandeln und abschlie§en: Die Mitglieder der Tarifkommission bilden eine 
Verhandlungskommission. Diese ist die Verhandlungspartei der IG Metall gegenŸber dem 
Arbeitgeberverband. Die Verhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie beginnen bei-
spielsweise zwei Wochen vor Ablauf des Tarifvertrages.

Friedensp" icht und Warnstreiks: Vereinbarte TarifvertrŠge dŸrfen nicht durch ArbeitskŠmpfe 
oder Aktionen in Frage gestellt werden. Die IG Metall und der Arbeitgeberverband sind ver-
p. ichtet, sich daran zu halten. Die Friedensp. icht endet zeitgleich mit dem Tarifvertrag, in 
der Metall- und Elektroindustrie endet sie vier Wochen nach Ablauf des Tarifvertrages. Ist 
die Frist der Friedensp. icht abgelaufen, sind Warnstreiks mšglich. Aktionen und Warn-
streiks wŠhrend einer Tarifrunde sind notwendig. Die Belegscha) en signalisieren damit den 
Arbeitgebern, dass sie sich zu den Tarifforderungen bekennen. Gleichzeitig erzeugen sie den 
nštigen gewerkscha) lichen Druck, um gute Tarifstandards durchzusetzen.

Verhandlungsergebnis erzielen: Beide Tarifparteien erreichen in Verhandlungen ein Verhand-
lungsergebnis und stimmen zu. Die Tarifkommission nimmt das Verhandlungsergebnis an. 
Am Ende steht der neue Tarifvertrag.

Scheitern der Verhandlungen und Streik: Ist die Tarifkommission Ÿberzeugt, dass weitere 
Verhandlungen nicht zu einem Ergebnis fŸhren, kann sie das Scheitern der Verhandlungen 
erklŠren und beim Vorstand der IG Metall einen Antrag auf Urabstimmung und Streik stel-
len. Votieren mindestens *# Prozent der aufgerufenen Mitglieder in einer Urabstimmung fŸr 
Streik, legt der Vorstand den Streikbeginn fest. WŠhrend des Streiks werden weitere Tarif-
gesprŠche gefŸhrt. Liegt ein GesprŠchsergebnis vor, stimmen die Mitglieder erneut darŸber 
ab. Entscheiden sich bei dieser Urabstimmung '# Prozent fŸr die Annahme, gilt ein neuer 
Tarifvertrag und der Streik wird beendet.

Schlichtung: Wird kein GesprŠchsergebnis erzielt, kšnnen beide Tarifparteien ein Schlich-
tungsverfahren vereinbaren. Die Schlichtungskommission setzt sich paritŠtisch aus Ver-
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tretern der IG Metall und des Arbeitgeberverbandes zusammen. Ein neutraler Vermittler 
schlŠgt beiden Tarifparteien einen Kompromiss vor, der mindestens von einer einfachen 
Mehrheit akzeptiert werden muss. Die meisten TarifabschlŸsse kommen ohne Schlichtung 
zustande.

Quelle:
IG Metall ('&#&): Wie entsteht ein Tarifvertrag ? http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/internet/style.xsl/view_ #)$.htm  
(zuletzt besucht am #,. , . '&#&).

Wie ein Tarifvertrag entsteht

Antrag beim Vorstand
auf Urabstimmung und Streik

Zustimmung des Vorstands bei
Vorliegen gŸnstiger Voraussetzungen

Streik

Bildung einer Tarifkommission

Laufende Information und Beteiligung der Belegschaft. Z. B. FlugblŠtter, Versammlungen

Tarifkommission fasst Beschluss Ÿber Forderung. Ziel = Abschluss eines Tarifvertrages

Forderung wird dem Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberverband Ÿbermittelt. Verhandlungen

Tarifvertragsparteien nehmen
Verhandlungen auf

Arbeitgeber lehnen Verhandlungen ab

Zustimmung

Tarifverhandlung

Warnstreiks

Tarifkommission erklŠrt
Scheitern der Verhandlungen

DurchfŸhrung der Urabstimmung

Erneute GesprŠche

Tarifabschluss

Gegebenenfalls zweite Urabstimmung
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10.2 Tarifbindung Ð BeschŠftigte*

Anmerkung:
* Angabe in Prozent aller BeschŠftigten.

Quellen:
IAB-Betriebspanel #$$+ bis '&#' .
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&##): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-
Betriebspanel '&#&. In: WSI-Mitteilungen, ., , S. ',) , ',+ .
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&#)): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Ergebnisse aus dem IAB-Betriebs-
panel '&#' . In: WSI-Mitteilungen, .. , , , S. '(, , )&&.
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10.3 FlŠchentarifbindung Ð BeschŠftigte*

Anmerkung:
* Angabe in Prozent aller BeschŠftigten.

Quellen:
IAB-Betriebspanel #$$+ bis '&#' .
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&##): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-
Betriebspanel '&#&. In: WSI-Mitteilungen, ., , S. ',) , ',+ .
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&#)): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Ergebnisse aus dem IAB-Betriebs-
panel '&#' . In: WSI-Mitteilungen, .. , , , S. '(, , )&&.
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10.4 Tarifbindung Ð BeschŠftigte nach Branche 
und Art des Tarifvertrages (2012)*

Branche Branchen-
tarifvertrag

Haus-/Firmen-
tarifvertrag

Kein Tarifvertrag

Davon Orientie-
rung am TV

West Ost West Ost West Ost West Ost

Landwirtschaft u. a. 51 17 (2) 2 47 81 36 43

Energie/Wasser/Abfall und 
Bergbau

75 30 13 30 12 40 70 60

Verarbeitendes Gewerbe 54 24 10 13 36 62 59 51

Baugewerbe 70 50 2 4 28 46 62 61

Gro§handel, KFZ-Handel 
und -reparatur

42 14 5 13 52 74 53 56

Einzelhandel 41 33 4 9 54 58 64 45

Verkehr und Lagerei 44 16 15 21 41 62 35 35

Information und Kommu-
nikation

20 10 16 17 64 72 25 26

Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen

79 64 3 (1) 19 35 49 44

Gastgewerbe und sonstige  
Dienstleistungen (DL)

42 28 2 4 56 68 45 48

Gesundheit und Erziehung/
Unterricht

55 31 8 19 37 50 61 55

Wirtschaftliche, wissen-
schaftliche und freiberuf-
liche DL

46 47 5 7 49 46 38 35

Organisationen ohne  
Erwerbscharakter

57 29 10 18 33 52 57 53

…0entliche Verwaltung/ 
Sozialversicherung

87 85 11 15 1 0 64 (13)

Gesamt 53 36 7 12 40 51 51 48

Anmerkung:
* Angabe in Prozent aller BeschŠftigten. Werte in Klammern aufgrund geringer Fallzahlen wenig belastbar.

Quelle:
IAB-Betriebspanel '&#' .
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&#' ): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Aktuelle Ergebnisse aus dem IAB-
Betriebspanel '&##. In: WSI-Mitteilungen, .+, S. '$( .
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10.5 Tarifbindung Ð Betriebe nach Branche  
und Art des Tarifvertrages (2012)*

Branche Branchen-
tarifvertrag

Haus-/Firmen-
tarifvertrag

Kein Tarifvertrag

Davon Orientie-
rung am TV

West Ost West Ost West Ost West Ost

Landwirtschaft u. a. 34 7 (2) 1 65 92 32 33

Energie/Wasser/Abfall und 
Bergbau

59 21 5 8 36 70 71 43

VerarbeitendesGewerbe 33 13 2 3 65 84 54 43

Baugewerbe 57 43 1 1 41 56 52 53

Gro§handel, KFZ-Handel 
und -reparatur

28 9 2 2 70 89 42 46

Einzelhandel 28 18 2 5 70 77 51 37

Verkehr und Lagerei 25 5 4 7 71 88 29 32

Information und Kommu-
nikation

8 1 3 3 90 95 21 23

Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen

44 19 1 (0) 55 81 41 23

Gastgewerbe und sonstige  
Dienstleistungen (DL)

30 12 0 2 70 86 33 37

Gesundheit und Erziehung/
Unterricht

35 17 4 5 62 78 53 58

Wirtschaftliche, wissen-
schaftliche und freiberuf-
liche DL

15 12 1 1 84 87 31 33

Organisationen ohne  
Erwerbscharakter

38 24 12 8 49 68 40 40

…0entliche Verwaltung/ 
Sozialversicherung

85 94 10 3 5 3 50 (41)

Gesamt 32 18 2 3 66 79 41 41

Anmerkung:
* Angabe in Prozent aller Betriebe. Werte in Klammern aufgrund geringer Fallzahlen wenig belastbar.

Quelle:
IAB-Betriebspanel '&#' .
Ellguth, Peter/Kohaut, Susanne ('&#)): Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Ergebnisse aus dem IAB-Be-
triebspanel '&#' . In: WSI-Mitteilungen, .. , , , S. '(' .
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10.6 Anzahl gŸltiger Verbands- und FirmentarifvertrŠge

Jahr1 Insgesamt VerbandstarifvertrŠge FirmentarifvertrŠge

West Ost Insgesamt West Ost Anteil2

1980 36 000

1985 44 000 15 000 34,1

1990 34 119 9 000 26,4

1991 37 667 11 000 29,2

1992 39 491 12 000 30,4

1993 41 727 13 000 31,2

1994 43 166 14 000 32,4

1995 43 638 15 000 34,4

1996 45 148 26 257 3 520 15 371 12 251 3 120 34,0

1997 47 335 26 836 3 944 16 555 13 231 3 324 35,0

1998 49 540 27 560 4 161 17 819 14 268 3 551 36,0

1999 51 568 27 875 4 158 19 535 15 642 3 893 37,9

2000 54 940 28 932 4 425 21 583 17 345 4 238 39,3

2001 57 595 29 991 4 446 23 158 18 678 4 480 40,2

2002 56 969 28 218 4 569 24 182 19 598 4 584 42,4

2003 59 636 28 057 5 102 26 477 21 532 4 945 44,4

2004 61 772 28 645 5 319 27 808 22 450 5 358 45,0

2005 64 341 29 532 5 499 29 310 23 598 5 712 45,6

2006 67 289 30 452 5 625 31 212 25 214 5 998 46,4

2008 70 632 30 329 5 782 34 521 28 014 6 507 48,9

2010 73 959 30 872 5 812 37 275 30 464 6 811 50,4

20113 66 686 24 545 4 731 37 410 30 520 6 890 56,1

2012 67 885 24 882 4 734 38 269 31 215 7 054 56,4

Anmerkungen:
# Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland.
'  FirmentarifvertrŠge in Prozent aller gŸltigen TarifvertrŠge.
)  Gesamtzahl aufgrund von Bereinigungse0ekten gegenŸber dem Vorjahr um rund % )&& gesunken.

Quellen:
BahnmŸller, Reinhard ('&&( ): Tarifeinheit Ð Bestandsaufnahme und Perspektive. Unverš0entlichtes Manuskript. Stuttgart,  
'$ . Januar '&&( , S. ) .
Dietrich, Sven ('&&)): Anhang. In: Schroeder, Wolfgang/We§els, Bernhard (Hrsg.): Die Gewerkschaften in Politik und Gesell-
schaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. .#,  Ð .$. , hier S. .%..
MŸller-Jentsch, Walther ('&&%): Strukturwandel der industriellen Beziehungen. ãIndustrial CitizenshipÒ zwischen Markt und 
Regulierung. Wiesbaden: VS Verlag fŸr Sozialwissenschaften, S. #&$.
WSI (Hrsg.) ('&&$): WSI-Tarifhandbuch '&&$. Frankfurt a. M.: Bund-Verlag, S. #&'.
WSI (Hrsg.) ('&##): Statistisches Taschenbuch. Tarifpolitik '&##. DŸsseldorf: Hans-Bšckler-Stiftung, Tabelle #.) .
WSI (Hrsg.) ('&#' ): Statistisches Taschenbuch. Tarifpolitik '&#' . DŸsseldorf: Hans-Bšckler-Stiftung, Tabelle #.) . WSI (Hrsg.) 
('&#)): Statistisches Taschenbuch. Tarifpolitik '&#). DŸsseldorf: Hans-Bšckler-Stiftung, Tabelle #.) .
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10.7 Verbands- und FirmentarifvertrŠge

Anmerkung:
'&## Gesamtzahl aufgrund von Bereinigungse0ekten gegenŸber dem Vorjahr um rund % )&& gesunken.

Quellen:
BahnmŸller, Reinhard ('&&( ): Tarifeinheit Ð Bestandsaufnahme und Perspektive. Unverš0entlichtes Manuskript. Stuttgart,  
'$ . Januar '&&( , S. ) .
MŸller-Jentsch, Walther ('&&%): Strukturwandel der industriellen Beziehungen. ãIndustrial CitizenshipÒ zwischen Markt und 
Regulierung. Wiesbaden: VS Verlag fŸr Sozialwissenschaften, S. #&$.
WSI (Hrsg.) ('&&$): WSI Tarifhandbuch '&&$. Frankfurt a. M.: Bund-Verlag, S. #&'.
WSI (Hrsg.) ('&##): Statistisches Taschenbuch. Tarifpolitik '&##. DŸsseldorf: Hans-Bšckler-Stiftung, Tabelle #.) .
WSI (Hrsg.) ('&#' ): Statistisches Taschenbuch. Tarifpolitik '&#' . DŸsseldorf: Hans-Bšckler-Stiftung, Tabelle #.) . WSI (Hrsg.) 
('&#)): Statistisches Taschenbuch. Tarifpolitik '&#). DŸsseldorf: Hans-Bšckler-Stiftung, Tabelle #.) .
Eigene Berechnung und Darstellung.
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10.8 Zahl der Unternehmen mit FirmentarifvertrŠgen

Jahr Anzahl West Anzahl Ost Gesamt

1990 2 100 450 2 550

1995 2 924 1 588 4 512

2000 4 492 1 923 6 415

2002 5 102 1 961 7 063

2004 5 742 2 251 7 993

2006 6 885 2 544 9 429

2008 6 872 2 427 9 299

2010 7 278 2 452 9 730

2012 7 626 2 490 10 116

Quelle:
WSI (Hrsg.) ('&#)): Statistisches Taschenbuch. Tarifpolitik '&#). DŸsseldorf: Hans-Bšckler-Stiftung, Tabelle #., .
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10.9 Allgemeinverbindliche TarifvertrŠge

Jahr Gesamtanzahl Im Laufe des Jahres neu

West Ost West Ost

1975 448 140

1976 479 213

1977 504 215

1978 572 202

1979 585 206

1980 608 212

1981 601 201

1982 590 150

1983 588 147

1984 577 159

1985 596 148

1986 563 159

1987 530 148

1988 554 170

1989 513 116

1990 536 176

1991 615 7 147 52

1992 565 56 149 56

1993 537 93 144 35

1994 537 95 116 47

1995 509 118 93 43

1996 449 122 101 44

1997 414 144 95 45

1998 425 163 68 31

1999 412 179 68 34

2000 380 171 62 20

2001 363 171 40 19

2002 354 188 28 28

2003 305 175 32 18

2004 297 179 11 26

2005 281 194 8 11

2006 273 173 13 3

2007 278 176 16

2008 291 172 30 5

2009 303 173 28 3

2010 320 170 10

2011 319 170 12 3

2012 328 174 26 2

Quelle:
BMAS ('&#)): Verzeichnis der fŸr allgemeinverbindlich erklŠrten TarifvertrŠge, http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/
Tarifvertraege/allgemeinverbindliche-tarifvertraege.html (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
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10.10 Tarifliche Mindestlšhne* (2013)

Branche Anzahl 
Arbeitnehmer(innen)

BeschŠftigten-/Entgeltgruppe Stundenlohn 
(Euro)

Abfallwirtschaft 175 000 Mindestlohn 8,68

Bauhauptgewerbe

West
422 100

Werker(in) 11,05

Fachwerker(in) 13,70

Berlin Fachwerker(in) 13,55

Ost 127 800 Werker(in) 10,25

Berufliche Weiterbildung

West inkl. Berlin
30 000

PŠdagogische(r) Mitarbeiter(in) 12,60

Ost 11,25

Dachdeckerhandwerk 71 600 Mindestlohn 11,20

Elektrohandwerk

West
295 700

Mindestentgelt 9,90

Ost inkl. Berlin Mindestentgelt 8,85

Forstliche Dienstleister1 Mindestlohn 10,78

GebŠudereinigungshandwerk

West inkl. Berlin
700 000, 
sozialversichert 381 200

Innen- und Unterhaltsreinigung 9,00

Glas- und Fassadenreinigung 11,33

Ost
Innen- und Unterhaltsreinigung 7,56

Glas- und Fassadenreinigung 9,00

GerŸstbauerhandwerk1 22 900 Mindestlohn 10,00

Maler- und Lackiererhandwerk

West 91 400
Ungelernte(r) Arbeitnehmer(in) 9,90

Geselle/Gesellin 12,15

Ost 22 400 Ungelernte(r) Arbeitnehmer(in) 9,90

P" egebranche

West inkl. Berlin
800 000

9,00

Ost 8,00

Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk1

West inkl. Berlin 10 900 Mindestlohn 11,00

Ost 2 200 Mindestlohn 10,13
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Fortsetzung Tabelle #&.#&: Tari/ iche Mindestlšhne ('&#))

Branche Anzahl 
Arbeitnehmer(innen)

BeschŠftigten-/Entgeltgruppe Stundenlohn 
(Euro)

Wach- und Sicherheitsgewerbe

Baden-WŸrttemberg

170 000 Mindestlohn

8,90

Bayern 8,42

Bremen 7,50

Hamburg 7,50

Niedersachsen 7,50

Nordrhein-Westfalen 8,23

Hessen 7,76

Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Schleswig-Holstein

7,50

Ost inkl. Berlin 7,50

WŠschereidienstleistungen im ObjektkundengeschŠft

West 
35 000 Mindestlohn

8,00

Ost inkl. Berlin 7,00

Lohnuntergrenze nach ¤ 3 ArbeitnehmerŸberlassungsgesetz

West
Mindestlohn

8,19

Ost inkl. Berlin 7,50

Anmerkungen:
* Nach Arbeitnehmer-Entsendegesetz und ArbeitnehmerŸberlassungsgesetz.
# Allgemeinverbindlichkeit noch nicht erklŠrt.

Quelle:
WSI ('&#)): Aktuelle Mindestlšhne ab &% '&#), http://www.boeckler.de/pdf/ta_mindestloehne_aentg.pdf (zuletzt besucht  
am , . +. '&#)).
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10.11 Entwicklung tariflicher Regelungen

Jahr1 Tarifsteige-
rungen

Preis-
steige-
rung

Tarifniveau 
Ost/West

Laufdauer 
VergŸtungs-
TV (in  
Monaten)

Durchschnittliche 
tarifliche Wochen-
arbeitszeiten

Durchschnittliche  
tarifliche Urlaubstage

West Ost West Ost West Ost

1974 222
1975 23
1976 232
1977 24
1978 242
1979 25
1980 40,1 26
1981 40,1 27
1982 40,0 28
1983 40,0 282
1984 2,9 39,6 29
1985 2,8 39,4 29
1986 3,5 39,3 29
1987 3,4 38,9 29
1988 2,9 39,0 29
1989 2,7 38,5 29
1990 3,9 12,3 38,4 29
1991 6,0 60,0 12,1 38,1 40,2 29 26
1992 5,7 21,6 5,1 73,0 14,5 38,1 40,1 29 27
1993 3,8 12,5 4,5 80,0 14,0 37,7 40,0 29 27
1994 2,0 6,4 2,6 84,0 13,4 37,7 39,7 292 272
1995 3,6 7,5 1,8 86,0 15,1 37,5 39,5 292 282
1996 2,3 5,0 1,4 89,0 16,2 37,5 39,4 292 29
1997 1,4 2,7 2,0 90,0 16,8 37,5 39,5 292 29
1998 1,7 2,5 1,0 91,0 12,7 37,4 39,4 292 29
1999 2,9 3,4 0,6 91,5 14,0 37,4 39,2 292 29
2000 2,4 2,3 1,4 91,9 21,8 37,4 39,2 292 29
2001 2,1 2,3 2,0 92,3 14,5 37,4 39,1 292 29
2002 2,6 2,9 1,4 92,8 18,3 37,4 39,1 292 29
2003 2,4 3,0 1,1 93,4 20,5 37,4 39,0 292 29
2004 1,9 2,5 1,6 94,0 21,8 37,4 39,0 292 29
2005 1,6 1,6 1,6 94,6 25,7 37,3 39,0 292 29
2006 1,5 1,4 1,5 95,1 22,1 37,4 38,9 292 29
2007 2,2 2,2 2,3 95,2 22,2 37,4 38,8 30 30
2008 2,7 4,0 2,6 96,8 22,4 37,4 38,8 30 30
2009 2,6 3,0 0,3 96,1 24,1 37,4 38,8 31 30
2010 1,7 2,0 1,1 96,6 24,3 37,5 38,8 31 30
2011 2,0 2,2 2,1 96,5 22,8 37,5 38,8 31 30
2012 2,7 2,8 2,0 97,0 18,0 37,5 38,6

Anmerkung:
# Bis #$$& frŸheres Bundesgebiet, ab #$$# Deutschland.

Quellen:
Bundesministerium fŸr Arbeit und Soziales (Hrsg.) ('&##): Statistisches Taschenbuch '&##. Wiesbaden: BMAS, Tab.: , .#, , .$, +.#, 
. .#.
WSI ('&#)): Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik '&#). DŸsseldorf: Hans-Bšckler-Stiftung, Tab.: ' .#), ' .. , ) ., .
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10.12 Streiks und Aussperrungen

Jahr Streiks Aussperrungen

Beteiligte 
Arbeitnehmer

Ausgefallene  
Arbeitstage

Betro$ene 
Arbeitnehmer

Ausgefallene  
Arbeitstage

19511 174 000 1 593 000 9 000

1952 84 000 443 000 4 000

1953 51 000 1 488 000

1954 116 000 1 587 000

1955 597 000 847 000 1 000 7 000

1956 52 000 1 580 000

1957 45 000 1 070 000 2 000

1958 202 000 782 000

1959 22 000 62 000

1960 17 000 38 000

1961 21 000 65 000 1 000 2 000

1962 79 000 451 000 3 000

1963 101 000 878 000 216 000 968 000

1964 6 000 17 000

1965 6 000 49 000 1 000

1966 196 000 27 000

1967 60 000 390 000

1968 25 000 25 000

1969 90 000 249 000

1970 184 000 93 000 9 000

1971 334 000 2 599 000 202 000 1 884 000

1972 23 000 66 000

1973 179 000 545 000

1974 250 000 1 051 000

1975 36 000 69 000

1976 117 000 412 000 52 000 122 000

1977 34 000 24 000

1978 299 000 2 548 000 188 000 1 733 000

1979 63 000 405 000 15 000 78 000

1980 45 000 128 000

1981 253 000 58 000

1982 40 000 15 000

1983 94 000 41 000

1984 399 470 2 921 263 171 656 3 565 354

1985 78 187 34 505

1986 115 522 27 964

1987 154 966 33 325

1988 33 503 41 880 1 314

1989 43 916 100 409 1 239

1990 257 160 363 547
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Fortsetzung Tabelle #&.#': Streiks und Aussperrungen

Jahr Streiks Aussperrungen

Beteiligte 
Arbeitnehmer

Ausgefallene  
Arbeitstage

Betro$ene 
Arbeitnehmer

Ausgefallene  
Arbeitstage

1991 208 497 153 589

1992 598 044 1 545 320

19932 132 555 592 995 50

1994 400 676 229 436

1995 183 369 247 460

1996 165 749 98 135 308

1997 13 801 52 896

1998 4 286 16 102 2 233

1999 187 749 78 785

2000 7 429 10 776

2001 60 948 26 833

2002 428 303 310 149

2003 57 205 163 281 598

2004 101 420 50 673

2005 17 097 18 633

2006 168 723 428 739

2007 106 483 286 368

2008 154 052 131 679

2009 28 281 63 708 3 219

2010 11 520 24 501 1 416

2011 11 282 69 896

2012 22 158 86 051

Anmerkungen:
# #$+# bis #$+$ ohne Saarland und Berlin (West).
'  Bis #$$' frŸheres Bundesgebiet; ab #$$) Deutschland.

Quellen:
Bundesministerium fŸr Arbeit und Soziales (Hrsg.) ('&#&): Statistisches Taschenbuch '&#&. Wiesbaden: BMAS, Tabelle ) .) : 
Streiks und Aussperrungen.
Bundesagentur fŸr Arbeit ('&#' ): Streikstatistik Ð Deutschland Ð Dezember '&#' , http://statistik.arbeitsagentur.de/ 
Statistikdaten/Detail/'&#'#' /iiia. /streik/streik-d-&-xls.xls (zuletzt besucht am )&. , . '&#)).
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11 Gewerkschaften und Politik

11.1 Gewerkschaftsmitgliedschaft von Bundestagsabgeordneten*

Wahl-
jahr

Wahl-
periode

Gesamt Davon 
im DGB

SPD CDU/CSU FDP1 BŸndnis 90/
GrŸne2

Die Linke3

1949 1. 28,0 (115) 92,2 58,8 15,5 9,8

1953 2. 38,1 (194) 86,6 87,7 18,8 5,1

1957 3. 38,9 (202) 85,1 85,1 16,5 3,3

1961 4. 42,8 (223) 83,0 88,2 16,3 4,5

1965 5. 46,7 (242) 81,4 86,6 20,3 6,0

1969 6. 51,2 (265) 85,7 90,7 18,8 9,7

1972 7. 54,2 (281) 89,7 93,8 18,8 14,3

1976 8. 53,7 (278) 84,9 97,3 21,3 15,0

1980 9. 52,6 (273) 87,2 97,8 19,4 7,4

1983 10. 51,2 (266) 86,5 97,0 20,4 8,6 53,6

1987 11. 48,3 (251) 90,0 97,4 17,5 2,1 47,7

1990 12. 39,9 (248) 78,2 73,6 7,5 6,3 0,0 35,3

19944 13. 47,3 (318) 79,2 84,1 23,5 6,4 34,7 56,7

1998 14. 51,6 (345) 82,0 84,2 25,3 7,0 34,0 36,1

2002 15. 46,8 (282) 78,0 78,9 25,8 10,6 23,6 100,0

2005 16. 40,2 (247) 89,5 73,4 14,2 3,3 27,5 66,7

2009 17. 29,6 (184) 89,7 76,7 9,6 1,1 11,8 52,6

Anmerkungen:
* In Prozent der jeweiligen Abgeordneten, Mitgliedschaft in mehreren Gewerkschaften mšglich.
# Erst ab ) . Wahlperiode nur FDP, vorher alle Fraktionen neben SPD und CDU/CSU.
'  #&. und ##. Wahlperiode: Fraktion ãDie GrŸnenÒ; #'. Wahlperiode: Gruppe ãBŸndnis $&/Die GrŸnenÒ (nur Abgeordnete aus 

den ostdeutschen BundeslŠndern und Berlin); ab der #). Wahlperiode: Fraktion ãB†NDNIS $&/DIE GR†NENÒ.
)  #'. bis #+. Wahlperiode: PDS.
,  Ab #$$& genauere Zahlen, da nicht mehr auf Selbstangaben im Amtlichen Handbuch angewiesen.

Quellen:
Deutscher Bundestag ('&#&): ) .#' Gewerkschaftlich organisierte Abgeordnete, Stand: )#. ) . '&#&, http://www. bundestag.de/
dokumente/datenhandbuch/&)/&)_#'/index.html (zuletzt besucht am ##. +. '&##).
Feldkamp, Michael F. ('&&+): Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages #$$, bis '&&). Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft, S. #$#.
Schindler, Peter (#$$$): Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages #$,$ bis #$$$. Baden-Baden: Nomos 
Verlagsgesellschaft, S. %') ff.
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11.2 Mitgliedschaft von Bundestagsabgeordneten 
in Einzelgewerkschaften des DGB*

15. Wahlperiode 
(2002 Ð 2005)

16. Wahlperiode 
(2005 Ð 2009)

17. Wahlperiode 
(2009Ð)

Abgeordnete In Prozent* Abgeordnete In Prozent* Abgeordnete In Prozent*

ver.di 114 51,8 108 49,3 88 47,6

GEW 37 16,8 34 15,5 22 11,9

IG BCE 24 10,9 30 13,7 33 17,8

IG Metall 28 12,7 29 13,2 29 15,7

IG BAU 11 5,0 11 5,0 5 2,7

GdP 5 2,3 5 2,3 4 2,2

Transnet 0 0,0 1 0,5 2 1,1

NGG 1 0,5 1 0,5 2 1,1

Summe 220 Ð 219 Ð 185 Ð

Anmerkungen:
* In Prozent der gewerkschaftlich organisierten Abgeordneten, Mitgliedschaft in mehreren Gewerkschaften mšglich.

Quellen:
Deutscher Bundestag ('&#&): ) .#' Gewerkschaftlich organisierte Abgeordnete, Stand: )#. ) . '&#&, http://www. bundestag.de/
dokumente/datenhandbuch/&)/&)_#'/index.html (zuletzt besucht am ##. +. '&##).
Feldkamp, Michael F. ('&&+): Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages #$$, bis '&&). Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft, S. #$#.
Schindler, Peter (#$$$): Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages #$,$ bis #$$$. Baden-Baden: Nomos 
Verlagsgesellschaft, S. %') ff.
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12 Gewerkschaften in internationaler Perspektive

12.1 Ebenen der Lohnverhandlungen in Europa, Japan und den USA (2010)

Land Nationale 
Ebene

Regionale 
Ebene

Intersektorale 
Ebene

Sektorale 
Ebene

Berufliche 
Ebene

Betriebliche 
Ebene

Belgien XX X XX X X

Bulgarien X X XX

DŠnemark X XX X X

Deutschland XX XX X X

Estland X XX

Finnland XX X XX

Frankreich X X X XX X XX

Griechenland X X X X XX

Irland X X XX

Italien XX XX

Japan XX X

Lettland X X XX

Litauen X XX

Luxemburg X X XX

Malta X XX

Niederlande X XX X

Norwegen X X XX X X

…sterreich X XX XX

Polen X XX

Portugal XX X

RumŠnien X X

Schweden X X XX XX X

Schweiz X XX X

Slowakei XX X

Slowenien X XX X

Spanien X XX XX X

Tschechische 
Republik

X XX

Ungarn X X XX

USA X XX

Vereinigtes  
Kšnigreich

X X X XX

Zypern X XX

Anmerkungen:
X = Existierende Ebene; XX = Dominierende Ebene.

Quellen:
Caju, Philip Du/Gautier, Erwan/Momferatou, Daphne/Ward-Warmedinger, Melanie ('&&( ): Institutional Features of Wage 
Bargaining in ')  European Countries, the US and Japan, ECB Working Paper Series, Nr. $%,. Frankfurt a. M.: European Central 
Bank, S. #%.
Fulton, L. ('&##): Arbeitnehmerbeteiligung in Europa, Labour Research Department and ETUI, http://de.worker-participation.
eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Laender (zuletzt besucht am #. . . '&#' ).
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12.2 Gewerkschaftliche Organisationsgrade in den OECD-LŠndern

Anmerkung: 
* Daten aus dem Jahr '&#&.
**  Daten aus dem Jahr '&&$.
***  Daten aus dem Jahr '&&( .

Quelle:
OECD ('&#)): Trade Union Density, OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId='&#.% (zuletzt besucht  
am . . . . '&#)).
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12.3 Tarifvertragliche Deckung in Europa, Japan und den USA (2009/2010)*

Anmerkung: 
* Slowenien '&&. , Finnland '&&, ; Norwegen '&&( , Griechenland '&&+, USA '&&+.

Quellen:
Carley, Mark ('&&, ): Industrial Relations in the EU, Japan and USA, '&&) Ð , , http://www.eurofound.europa.eu/eiro/'&&+/&' /
feature/tn&+&'#&'f.htm (zuletzt besucht am #). , . '&#&).
Fulton, L. ('&##): Arbeitnehmerbeteiligung in Europa, Labour Research Department and ETUI, http://de.worker-participation.
eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Quer-durch-Europa/Tarifverhandlungen (zuletzt besucht am #. . . '&#' ).
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12.4 Entwicklung der Tariflšhne in Europa*

Anmerkung: 
* Reale TariflohnzuwŠchse (de/ ationiert um den harmonisierten Verbraucherpreisindex) in Prozent, '&#'  (vorlŠu! ge Daten) 

und '&## im Vergleich zum Vorjahr; '&#& im Vergleich zu '&&&.

Quellen:
Schulten, Thorsten ('&##): EuropŠischer Tarifbericht des WSI '&#&/'&##. In: WSI-Mitteilungen, ., , S. )+(  f.
Schulten, Thorsten ('&#' ): EuropŠischer Tarifbericht des WSI Ð '&##/'&#' . In: WSI-Mitteilungen, .+, S. ,+' .
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12.5 Gesetzliche Mindestlšhne im internationalen Vergleich (2013)*

Anmerkung: 
* Stand: Januar '&#).

Quelle:
WSI (Hrsg.) ('&#)): Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik '&#). DŸsseldorf: Hans-Bšckler-Stiftung, Tab.: ' .#..
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