
Schnorr, Gerhard

Article  —  Digitized Version

Grundgedanken des Betriebsverfassungsgesetzes

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Schnorr, Gerhard (1952) : Grundgedanken des Betriebsverfassungsgesetzes,
Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 32, Iss. 10, pp. 609-620

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/131606

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/131606
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


BETRIEBSVERFASSUNG U N D  W IR T SC H A FT SO R D N U N G
M it d e r  Verabschiedung des B etriebsverfassungsgesetzes h a t e in  ja h re la n g es  T a u zieh en  
zw ischen  A rbeitgeber und  A rb e itn eh m er über d ie  S te llung  des A rbeiters im  B etrieb , 
ü b er das V erh ä ltn is  von U nternehm erle istung , K a p ita l u n d  A rb e it u n d  über d ie  V er
w irk lich u n g  e iner W irtschaftsdem okratie se inen  vorläufigen A bschluß  g e fu n d en . S in d  
d ie  P rob lem e durch  das neue G esetz n u n  w irk lich  gelöst?  B ild e t es d ie  G rund lage f ü r  
e in  neues, zeitentsprechendes V ertrauensverhä ltn is zw ischen  d en  S o zia lp a rtn ern ?  Im  
m o d ern en  Industriestaa t ste llt d ie  B etriebsverfassung  zw eife llo s e in en  w esen tlichen  T eil 
d er  W irtschafts- un d  Lebensordnung  dar. W en n  auch d ie  K o d ifiz ie ru n g  vo n  O rdnungs
regeln  erjorderlich  ist, so k a n n  d iese n eue  B etriebsverfassung  doch n u r  L eben  gew innen , 
w e n n  sie A u sd ru ck  des gegenseitigen  V ertrauens ist u n d  sich beide P a rtn e r  ih rer  d ie 
n en d en  R o lle  am  gesellschaftlichen W erk  bew ußt sind . D ie fo lg e n d e n  A b h a n d lu n g en , 
d ie  im  N ovem berheft durch e in e  d r itte  über d ie  E n tw ick lung  d e r  W irtscha ftsdem okra tie  
(P ro f. O rtlieb, H am burg) erg ä n zt w erden , versuchen durch  e ine  rechtliche u n d  sozia le  
A n a ly se  des neu en  Gesetzes zn  e rg ründen , inw iew eit es seiner A u fg a b e  gerecht w ird .

Grundgedanken des Betriebsverfassungsgesetzes
D r. j u r .  G e r h a r d  S d in o r r ,  K ö ln

De r  B u n d e s ta g  d e r  B u n d e s re p u b l ik  D e u ts d i la n d  h a t  
a m  19. 7. 1952 in  s e in e r  227. S i tz u n g  n a d i  

n a h e z u  z w e i j ä h r ig e r  B e ra tu n g  d a s  B e tr i e b s v e r 
f a s s u n g s g e s e t z  m i t  195 g e g e n  139 S tim m e n  b e i  7 
S t im m e n e n th a l tu n g e n  a n g e n o m m e n . D e r  B u n d e s r a t  h a t  
g e g e n  d a s  G e s e tz  k e in e n  E in s p ru d i n a d i  A r t .  77 G G  
e in g e l e g t .  S o n a d i  i s t  d e r  E n tw u rf  d e s  B e trV e rfG . n a d i  
s e i n e r  V e r k ü n d u n g  im  B u n d e s g e s e tz b la t t  z u m  r e d i t s -  
w i r k s a m e n  G e s e tz  g e w o r d e n  u n d  w ir d  e in e n  M o n a t  
n a d i  s e i n e r  V e r k ü n d u n g  in  K ra f t  t r e te n .  D a m it  i s t  d e r  
s e i t  A n f a n g  d e s  J a h r e s  1950 z w is d ie n  d e n  S o z ia l
p a r t n e r n  g e f ü h r t e  K a m p f  u m  d ie  G e s ta l tu n g  d e s  M it-  
b e s t im m u n g s r e d i t s  d e r  A rb e i tn e h m e r s d ia f t  in  d e n  B e 
t r i e b e n  z u  e in e m  g e w is s e n  A b s d ilu ß  g e k o m m e n . D a s  
n e u e  G e s e tz  w i r d  w a h r s d ie in l id i  a u f  n o d i  n i d i t  a b 
s e h b a r e  Z e i t  d a s  V e r h ä l tn i s  z w is d ie n  K a p i ta l  u n d  
A r b e i t ,  z w i s d i e n  U n te r n e h m e r n  u n d  A r b e i tn e h m e rn  
a u f  b e t r i e b l id i e r  E b e n e  e n ts d ie id e n d  b e s t im m e n . E s 
w i r d  n i d i t  n u r  d ie  R e d its w is s e n s d ia f t  u n d  -p r a x is  v o r  
n e u e  r e d i t l i d i e  P ro b le m e  s te lle n , s o n d e rn  e s  w ir d  v o r  
a l l e m  a u d i  d a s  s o z ia l -  u n d  w i r ts d ia f t s p o l i t i s d ie  G e- 
s i d i t  d e r  d e u t s d i e n  W i r t s d i a f t  s ta rk  b e e in f lu s s e n  u n d  
u n t e r  U m s tä n d e n  s o g a r  v e r ä n d e rn .  E s w ir d  s id i  in  d e r  
Z u k u n f t  e r w e is e n ,  o b  d a s , w a s  d er G e s e tz g e b e r  d u r d i  
d a s  B e trV e r fG . f o rm e l l  g e s d ia f f e n  h a t ,  d e r  so z lo lo g i-  
s d i e n ,  s o z ia le n  u n d  w i r t s d ia f t l id ie n  R e a l i tä t ,  a n  d e r  
s i d i  j e d e s  R e d i t  a u s r i d i t e t ,  g e w a c h se n  is t.

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND SINNGEHALT

W e r  d e n  G e is t  d e s  B e trV e r fG . r id i t ig  v e r s t e h e n  w ill , 
k o m m t  n ic h t  u m h in , ih n  in  d ie  h is to r is c h e  T ra d i t io n  
d e s  d e u ts c h e n  B e tr ie b s v e r f a s s u n g s re d i t s  h in e in z u 
s t e l l e n  u n d  d e s s e n  E n tw ic k lu n g  zu e r k e n n e n . O b w o h l 
D e u ts c h la n d  d a s  e r s t e  L a n d  w a r , d a s  ü b e r  d a s  r e in e  
S d i u l d v e r h ä l t n i s  z w is c h e n  A rb e i tg e b e r  u n d  A r b e i t 

n e h m e r  h in a u s  e in e  a u f  d e m  K o l le k t iv g e d a n k e n  b e 
ru h e n d e  A r b e i t s v e r f a s s u n g  p la n m ä ß ig  e n tw id c e l te ,  is t  
n ic h t u n d  w a r  n ie m a ls  d ie  d e u t s d ie  B e tr i e b s v e r 
fa s s u n g  d a s  E rg e b n is  e in e r  g e n ia le n  sc h ö p fe r is c h e n  
Id e e , d a s  E rg e b n is  e in e s  g e g e n s e i t ig e n  V e r s te h e n -  
w o l le n s  d e r  s o z ia le n  G e g e n s p ie le r ,  w ie  m a n  d a s  e tw a  
v o m  e n g lis c h e n  W h i t le y is m u s  b e h a u p te n  k a n n .  D ie  
d e u ts d ie n  B e t r ie b s v e r f a s s u n g s g e s e tz e  e n t s ta n d e n  v i e l 
m e h r  s te t s  a u s  e in e r  g e w is s e n  N o t  d e r  Z e i t  h e r a u s ,  
w o b e i  d ie  G e g e n s ä tz e  z w is c h e n  K a p i ta l  u n d  A r b e i t  
in  ih r e r  s d i r o f f e n  g e g e n s e i t ig e n  A b n e ig u n g  u n d  ih re m  
K a m p f e in e  w e s e n t l ic h e  R o lle  s p ie l te n .  D a h e r  k o m m t 
e s , d aß  sich  —• v o n  w e n ig e n  A u s n a h m e n  a b g e s e h e n  
—  in  D e u ts c h la n d  im  G e g e n s a tz  z u  E n g la n d  u n d  d e n  
U S A . d a s  B e tr ie b s v e r f a s s u n g s re c h t  u n d  v o r  a l le m  d a s  
M itb e s t im m u n g s re c h t  n i d i t  a u f  d e r  G ru n d la g e  f r e i 
w i l l ig e r  Ü b e r e in k o m m e n  z w is c h e n  d e n  S o z ia lp a r tn e rn  
e n tw ic k e l t  h a b e n ,  s o n d e rn  d a ß  h in t e r  i h n e n  s t e ts  d e r  
Z w a n g  d e s  G e s e tz e s  s t e h e n  m u ß te . A u d i  d a s  n e u e  
B e trV e rfG . i s t  d ie s e r  T ra d i t io n  v e r h a f te t  g e b l ie b e n .

D a s  d e u ts c h e  B e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e d i t  h a t t e  in  s e in e n  
e r s te n  A n f ä n g e n  d e n  V e r s u c h  u n te rn o m m e n , d ie  
M itw irk u n g  d e r  A r b e i tn e h m e r  a n  d e r  B e tr ie b s le i tu n g  
d e m  f re iw i l l ig e n  E n ts c h lu ß  d e r  S o z ia lp a r tn e r  z u  ü b e r 
la s s e n ;  D a s  so g . A r b e i t e r s c h u t z g e s e t z  v o m  
1. 6. 1891, d a s  d e n  T ite l  V II  d e r  G e w e r b e o r d n u n g  n e u  
f a ß te  u n d  f ü r  g e w e rb l ic h e  A r b e i t e r  d ie  B ild u n g  so g . 
A r b e i t e r a u s s d iü s s e  z u r  M i tw ir k u n g  a n  d e r  B e tr ie b s 
le i tu n g  a u f  f r e i w i l l i g e r  G ru n d la g e  v o r s a h ,  h a t  
in  d e r  P ra x is  k e in e  g ro ß e  B e d e u tu n g  e r la n g t .  Es 
z e ig te  s id i, d a ß  d ie  Z e it  f ü r  e in  M itb e s t im m u n g s re c h t  
a u f  f r e iw i l l ig e r  B a s is  n o c h  n ic h t  r e i f  u n d  d ie  G e g e n 
s ä tz e  z w is c h e n  d e n  s o z ia le n  G e g e n s p ie le r n  im  a l l 
g e m e in e n  n o c h  u n ü b e r b rü c k b a r  w a r e n .
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Schnorr: B etriebsverfassungsgesetz

E in  w ir k s a m e s  M i tw ir k u n g s r e c h t  d e r  A r b e i tn e h m e r -  
s d ia f t  k a m  e r s t  z u s ta n d e ,  a ls  e s  im  J a h r e  1916 d u rc h  
d a s  G e s e t z  ü b e r  d e n  v a t e r l ä n d i s c h e n  
H i l f s d i e n s t  v o m  5. 12. 1916 m i t te ls  s ta a t l ic h e n  
Z w a n g e s  e in g e f ü h r t  w u rd e .  § 11 d ie s e s  G e s e tz e s  s a h  
in  d e n  B e tr ie b e n  d e s  so g . v a te r l ä n d i s c h e n  H ilf s 
d ie n s te s ,  d. h . d e n  k r ie g s w ic h t ig e n  B e tr ie b e n ,  d ie  
o b l ig a to r is c h e  B ild u n g  v o n  A r b e i te r -  u n d  A n 
g e s te l l te n a u s s c h ü s s e n  v o r .  D ie s e  A u s s c h ü s s e  w i r k t e n  
a n  d e r  U n te r n e h m e n s le i tu n g  in  d e r  W e is e  m it, d a ß  s ie  
ü b e r  a l le  F ra g e n ,  d ie  d ie  B e tr ie b s e in r ic h tu n g e n ,  d ie  
L o h n - u n d  A r b e i t s v e r h ä l tn i s s e  u n d  d ie  W o h l f a h r t s 
e in r ic h tu n g e n  b e t r a f e n ,  A n t r ä g e  s te l l e n  u n d  B e
s c h w e rd e n  u n d  W ü n s c h e  Vorbringen k o n n te n .  K a m  
e s  z w is c h e n  d e m  A r b e i tg e b e r  u n d  d e m  A r b e i te r -  o d e r  
A n g e s te l l te n a u s s c h u ß  z u  k e in e r  E in ig u n g , so  e n ts c h ie d  
a u f  A n t r a g  e in e s  P a r tn e r s  e n tw e d e r  d a s  G e w e rb e - ,  
B e rg g e w e rb e -  o d e r  K a u fm a n n s g e r ic h t  a l s  E in ig u n g s 
a m t oder e in  besonderer B e z irk s sc h lic h tu n g s a u s s c h u ß . 
D ie s e s  G e s e tz  w a r  k e in e s w e g s  d ie  F ru c h t  e in e r  
s t ä r k e r e n  g e g e n s e i t ig e n  A n n ä h e r u n g  d e r  s o z ia le n  
G e g e n s p ie le r ,  s o n d e rn  e s  e n t s ta n d  a u s  r e in  k r i e g s 
b e d in g te n  G rü n d e n . M a n  w o ll te ,  w ie  a u s  § 12 d e s  
G e s e tz e s  s e lb s t  h e r v o r g e h t ,  e in  g u te s  g e g e n s e i t ig e s  
E in v e rn e h m e n  d e r  A r b e i tn e h m e r  u n t e r e in a n d e r  u n d  
z w is c h e n  A r b e i tn e h m e r n  u n d  A r b e i tg e b e r  g  e  s e  t  z  - 
11 c  h  s ic h e rs te l le n ,  u m  E rs c h ü t te ru n g e n  d e r  R ü 
s tu n g s w ir t s c h a f t  d u rc h  s o z ia le  S p a n n u n g e n  u n d  A r 
b e i t s k ä m p f e  z u  vermeiden. D a h e r  w a r  a u c h  der 
S c h ie d s s p ru c h  d e r  s ta a t l ic h e n  S c h l ic h tu n g s in s ta n z e n  
u n g e a c h te t  s e in e r  A n n a h m e  d u rc h  d ie  S o z ia lp a r tn e r  
f ü r  b e id e  T e i le  v e rb in d l ic h . D a s  M itw ir k u n g s r e c h t  d e r  
A rb e i tn e h m e r s c h a f t  n a c h  d e m  H i l f s d ie n s tg e s e tz  v e r 
fo lg te  in  e r s t e r  L in ie  e in e n  s ta a t l ic h e n  S ch u tz z w e c k . 
E s  f e h l te  n o c h  e in e  f a ß b a re ,  v o n  j e d e m  O p p o r tu n i 
t ä t s g e d a n k e n  f r e ie  I d e e  d e s  M itb e s t im m u n g s re c h ts  
a l s  so lc h e m .

N a c h  d e m  e r s te n  W e l tk r ie g  w u r d e  z w a r  d ie  im  H ilf s 
d ie n s tg e s e tz  in  ih r e n  A n f ä n g e n  b e r ü h r t e  m o d e r n e  B e 
t r ie b s v e r f a s s u n g ,  d e r  G e d a n k e  d e r  „ k o n s t i tu t io n e l l e n  
F a b r ik " ,  _ d e s s e n  w ic h t ig s te s  G r u n d p r in z ip  e in e  M it 
w i r k u n g  d e r  A rb e i tn e h m e r s c h a f t  a n  d e r  B e tr ie b s 
le i tu n g  z u n ä c h s t  in  p e r s o n e l le r  u n d  s o z ia le r  H in s ic h t  
w a r ,  z u  e in e m  d a u e r n d e n  I n s t i t u t  d e s  d e u ts c h e n  A r 
b e i ts r e c h ts ,  a b e r  n o c h  im m e r  f e h l te  d e r  f o rm a le n  g e 
s e tz l ic h e n  R e g e lu n g  d ie  t r a g e n d e  g e i s t ig e  Id e e , d e r  
w irk l ic h e  V e r s ö h n u n g s w i l le  z w is c h e n  K a p i ta l  u n d  A r-  
b e it^ ); D ie  T a r i f v e r t r a g s v e r o r d n u n g  v o m  23. 12. 1918 
b e h ie l t  in  ih r e m  A b s c h n i t t  II  d ie  A r b e i t e r -  u n d  A n 
g e s te l l te n a u s s c h ü s s e  a ls  d a u e r n d e  o b l ig a to r is c h e  b e 
t r ie b lic h e  E in r ic h tu n g e n  b e i . A b e r  s i e  w u r d e  v o n  d e m  
s o z ia l is t is c h e n  R ä te g e d a n k e n  g e t r a g e n ,  d e r  d a m a ls  
m e h r  a u f  e in e  A l le in h e r r s c h a f t  d e r  A r b e i tn e h m e r  a ls

Das hat S i n z h e i m e r ,  Grundzüge des Arbeitsredits, 2. Auf
lage 1927, S. 209, der selbst von der Idee einer wahren Zusammen
arbeit von Kapital und Arbeit beseelt war, klar zum Ausdruck 
gebracht, wenn er im Hinblick auf Art. 165 WRV sagt: „Die Ge
meinschaft (seil, die Gemeinschaft zwischen Kapital und Arbeit) 
ist eine Gemeinschaft k r a f t  G e s e t z e s .  Nicht privater W ille 
hat sie geschaffen. Geschaffen hat sie das öffentlidie Recht der 
Reichsverfassung . . . Art. 165 . .  . „beruft" die Arbeit zur Gemein
schaft mit dem Eigentum."

a u f  e in e  sa c h lic h  g e r e c h t f e r t ig te  Z u s a m m e n a rb e i t  zw i
s c h e n  K a p i ta l  u n d  A r b e i t  h in z ie l te .  A u c h  d ie  so g . N o 
v e m b e r v e r e in b a r u n g e n  z w is c h e n  d e n  g ro ß e n  A rb e i t 
g e b e r v e r b ä n d e n  u n d  d e n  G e w e rk s c h a f te n  v o m  
15. 11. 1918, d ie  z u r  g le ic h e n  Z e i t  m it  d e m  A u f ru f  d es 
R a te s  d e r  V o lk s b e a u f t r a g te n  a b g e s c h lo s s e n  w u rd e n , 
s in d  m it  ä u ß e r s te r  V o rs ic h t  z u  b e tr a c h te n .  J e d e n fa lls  
w a r  d a m a ls  d ie  Ü b e rm a c h t d e s  P ro le ta r i a t s  so  o ffe n 
s ic h tlic h , d a ß  v o n  d e r  I d e e  e in e r  e c h te n  S o z ia l
p a r tn e r s c h a f t  k a u m  g e s p ro c h e n  w e r d e n  k o n n te . D er 
M itb e s t im m u n g s g e d a n k e  w a r  d a m a ls  e in e m  p o li
t is c h e n  D ru c k  z u m  O p f e r  g e fa l le n .

A ls  d ie  R e v o lu t io n  e n d g ü l t ig  n ie d e r g e s c h la g e n  w a r  
u n d  m a n  in- W e im a r  a n  d ie  S c h a f fu n g  e in e s  n e u e n  
V e r f a s s u n g s w e r k e s  e in e s  d e m o k ra t is c h e n  S ta a te s  
g in g , ta u c h te  a b e r m a ls  d ie  F r a g e  d e r  B e z ie h u n g e n  
z w is c h e n  A r b e i tn e h m e r n  u n d  A r b e i tg e b e r n  au f. A ls 
b a ld  z e ig te  sich , d a ß  d ie  Z e i t  e in e s  a u f  f r e iw il l ig e r  
G ru n d la g e  b e r u h e n d e n  g e g e n s e i t ig e n  E in v e rn e h m e n s  
z w is c h e n  A r b e i tg e b e r n  u n d  A r b e i tn e h m e rn  ü b e r  d ie  
B e tr ie b s v e r f a s s u n g  n o c h  n ic h t  g e k o m m e n  w a r . N o d i 
a u f  d e r  V o l lv e r s a m m lu n g  d e r  A r b e i t e r r ä te  am  
15. 1. 1919 u n d  a u f  d e m  z w e i te n  R ä te k o n g re ß  am
8. 4. 1919 in  B e r l in  n a h m e n  d ie  A r b e i t e r  u n t e r  d e r  
F ü h ru n g  v o n  K  a  1 i s k  i d ie  ü b e r w ie g e n d e  p o litis c h e  
M a c h t f ü r  s ic h  in  A n s p ru c h , o h n e  e in e  V e r s tä n d ig u n g  
m it  d e n  U n te r n e h m e r n  ü b e r  d ie  B e tr ie b s v e r f a s s u n g  
z u  w o lle n . E s s o l l te  e in e  K a m m e r  d e r  A r b e i t  g e 
b i ld e t  w e r d e n ,  d ie  n e b e n  d e r  V o lk s k a m m e r  (R eichs
ta g )  m it  a l le n  R e c h te n  e in e s  G e s e tz g e b e r s  a u s g e s ta t te t  
w e r d e n  so llte^ ) . A n  d ie s e n  p o l i t is c h e n  M a c h t
a n s p rü c h e n  d e r  A r b e i te r s c h a f t  k o n n te  d e r  V e r 
f a s s u n g s g e s e tz g e b e r  in  W e im a r  n ic h t g a n z  v o rü b e r -  
g e h e n , w e n n  e r  n ic h t n e u e  R e v o lu t io n e n  u n d  n e u e s  
C h a o s  h e ra u f b e s c h w ö r e n  w o ll te .  E r  k o n n te  sich  je d e n 
f a l ls  a u f  e in e  g ü t l ic h e  E in ig u n g  d e r  s o z ia le n  G e g e n 
s p ie le r  ü b e r  ih r e  g e g e n s e i t ig e n  B e z ie h u n g e n  a u c h  a u t  
b e t r ie b l ic h e r  E b e n e  n ic h t  v e r l a s s e n  u n d  s a h  sich  g e 
z w u n g e n , d ie s e  B e z ie h u n g e n  k r a f t  ö f fe n tl ic h e n  R ech ts 
z u  r e g e ln ,  w o b e i  e r  d e n  F o rd e ru n g e n  d e r  A r b e i t e r 
sc h a ft n a c h  e in e m  R ä te s y s te m  w e n ig s te n s  a u f  so z i
a le m  u n d  w ir ts c h a f t l ic h e m  G e b ie t  in  g e w is s e m  M a ß e  
R e c h n u n g  t r a g e n  m u ß te . S o  w u r d e  n o c h  w ä h r e n d  d e r  
B e ra tu n g e n  d e r  W e im a r e r  V e r f a s s u n g  d e r  b e k a n n te  
R ä te a r t ik e l  165 in  d ie  V e r f a s s u n g  e in g e fü g t ,  d e r  d ie  B il
d u n g  v o n  B e z irk s w ir ts c h a f ts -  u n d  - a r b e i t e r r ä t e n  so w ie  
e in e s  R e ic h sw ir ts c h a f ts -  u n d  - a r b e i t e r r a t e s  v o r s a h  ®). 
D ie  u n t e r s t e  I n s ta n z  d ie s e s  ö ffe ix tlic h re c h tlic h -w irt-  
s c h a f t l ic h e n  R ä te s y s te m s  s o l l t e n  d ie  B e tr ie b s a rb e i te r -  
r ä t e  b i ld e n . G le ich ze itig -  w u r d e  d e n  A n g e s te l l te n  u n d  
A r b e i te r n  d u rc h  A r t .  165 A b s . 1 W R V  e in  d e n  U n te r -

Vgl. den ausführlichen Bericht und die wörtliche Wiedergabe 
der auf dem zweiten Rätekongreß angenommenen Entschließung 
bei H e r k n e r , Die Arbeiterfrage, 7. Aufl. 1921, Bd. 1, S. 111 ff.

Freilich erhielten diese Räte nicht die staatspolitischen Auf
gaben, die ihnen K a 1 i s k i auf dem zweiten Rätekongreß zuge
dacht hatte. Außer einem Begutachtungs- und Initiativrecht des 
Reichswirtschaftsrates für Gesetzesvorlagen von wirtschaftlicher 
Bedeutung nahmen die Wirtschafts- und Arbeiterräte an der Ge
setzgebung nicht teil. Zu dieser Mäßigung hatte schon die Sozial
demokratische Partei auf ihrem Weimarer Parteitag am IS. 6, 1919 
unter Führung S i n z h e i m e r s  aufgerufen. Vgl. .Vorwärts“ 
1919, S. 406—454.
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n e h m e r n  g l e i d i b e r e d i t ig t e s  M itw ir k u n g s r e d i t  a n  d e r  
R e g e lu n g  d e r  L o h n -  u n d  A r b e i t s b e d in g u n g e n  so w ie  
a n  d e r  g e s a m te n  w ir ts c h a f t l ic h e n  E n tw ic k lu n g  d e r  p r o 
d u k t i v e n  K r ä f te  z u g e s ta n d e n .  W a s  f ü r  d ie  E n tw ic k 
l u n g  d e r  d e u ts c h e n  B e tr ie b s v e r f a s s u n g  b e s o n d e r s  b e 
d e u t s a m  w a r ,  i s t  d ie  T a ts a c h e , daß  d e n  S o z ia lp a r tn e rn  
n u n m e h r  d ie  f r e ie  R e g e lu n g  der B e tr ie b s v e r f a s s u n g  
e n t z o g e n  u n d  k r a f t  V e r fa s s u n g s re c h ts  in  d ie  H ä n d e  d e s  
G e s e tz g e b e r s  g e le g t  w a r .  A m  18. 1. 1920 v e r a b s c h ie 
d e t e  d a n n  d ie  V e r fa s s u n g g e b e n d e  D e u ts c h e  N a t io n a l 
v e r s a m m lu n g  d a s  B e t r i e b s r ä t e g e s e t z ,  d a s  a m
4. 2. 1920 v e r k ü n d e t  w u r d e  u n d  b is  z u m  Z u s a m m e n 
b ru c h  d e s  W e im a r e r  R e ic h s  im  J a h re  1933 g a lt .

ENTWICKLUNG NACH 1945 

W e n n  m a n  d ie  Z e it ,  in  d e r  d as  K o n t r o l l r a t s g e s e tz  
N r .  2 2  v o m  10. 4. 1946 u n d  die in  d e n  e in z e ln e n  
B u n d e s l ä n d e r n  s e i t  1947 e r la s s e n e n  B e t r i e b s r ä te g e 
s e tz e  g a l te n ,  u n b e rü c k s ic h t ig t  lä ß t, d a  e s  s ic h  b e i  
i h n e n  z u m  T e i l  u m  Ü b e rg a n g s re g e lu n g e n  h a n d e l te ,  so  
s e t z t e  e in e  n e u e  P h a s e  d e r  d e u ts c h e n  B e tr ie b s v e r 
f a s s u n g  im  J a n u a r  1950 e in , a ls s e i te n s  d e r  S p i tz e n 
o r g a n i s a t i o n e n  d e r  A r b e i tg e b e r  u n d  d e r  A r b e i tn e h m e r  
e in e  b u n d e s e in h e i t l i c h e  N e u g e s ta l tu n g  d e s  B e tr ie b s -  
v e r f a s s u n g s r e d i t s  s o w ie  d e r  Z u s a m m e n a rb e i t  v o n  K a 
p i t a l  u n d  A r b e i t  a u f  ü b e r b e t r ie b l ic h e r  E b e n e  g e f o r d e r t  
w u r d e .  E s  v e r d i e n t  b e s o n d e r s  d a ra u f  h in g e w ie s e n  z u  
w e r d e n ,  d a ß  d ie s e  F o rd e ru n g e n  e in e  v ö l l ig  v e r ä n d e r t e  
r e d i t l i c h e  S i tu a t io n  a n t r a f e n .  W ä h re n d  n ä m l id i  n a c h  
A r t .  165 W R V  d a s  R e id i  v e r fa s s u n g s m ä ß ig  v e r 
p f l i c h t e t  w a r ,  d a s  B e tr ie b s v e r f a s s u n g s re c h t  g e 
s e tz l ic h  z u  r e g e ln ,  h a t t e  m a n  in  d a s  B o n n e r  G r u n d 
g e s e tz  e in e  d e r a r t i g e  V e rp f l ic h tu n g  d e s  B u n d e s g e s e tz 
g e b e r s  a b s ic h t lic h  n id i t  a u fg e n o m m e n , so  d a ß  d e n  
S o z i a l p a r t n e r n  z u n ä d i s t  d ie  M ö g lid ik e i t  g e g e b e n  w a r ,  
a u ß e r h a lb  j e d e r  s t a a t l i d i e n  E in m is d iu n g  d a s  B e tr i e b s 
v e r f a s s u n g s r e c h t  im  W e g e  f re ie r  V e r e in b a r u n g  z u  r e 
g e ln .  D e m e n ts p re c h e n d  h i e l t  sich  d e r  B u n d e s g e s e tz g e b e r  
b i s  f a s t  z u le tz t  in  d e r  H o ffn u n g  a u f  e in e  E in ig u n g  
u n t e r  d e n  S o z ia lp a r tn e r n  s ta rk  z u rü d i ,  o b w o h l  ih m  
g e m ä ß  A r t .  74 Z iff. 12 G G  d ie  G e s e tz g e b u n g s k o m p e 
t e n z  a u f  d e m  G e b ie te  d e r  B e tr ie b s v e r f a s s u n g  z u s ta n d ,  
u n d  f o r c i e r t e  e in e  g e s e tz l id ie  R e g e lu n g  e r s t  d a n n ,  a ls  
d ie  E in ig u n g s v e r s u c h e  d e r  S o z ia lp a r tn e r  a ls  g e s c h e i 
t e r t  a n z u s e h e n  w a r e n .

Z u n ä c h s t  t r a f e n  s ic h  V e r t r e te r  d e r  S p i tz e n v e r b ä n d e  
d e r  A r b e i tn e h m e r  u n d  A rb e i tg e b e r  (D e u tsc h e r  G e w e r k 
s c h a f t s b u n d  e in e r s e i t s  u n d  d ie  d a m a lig e  V e r e in ig u n g  
d e r  A r b e i tg e b e r v e r b ä n d e  a n d e re r s e i ts )  v o m  9. b is
13. 1. 1950 in  H a t te n h e im  (R h e in g au ), u m  sich  a u f  f r e i 
w i l l i g e r  B a s is  ü b e r  d ie  G ru n d sä tz e  e in e s  z u  s c h a f fe n 
d e n  b e t r i e b l ic h e n  u n d  ü b e r b e tr ie b l ic h e n  M itb e s t im 
m u n g s r e c h t s  d e r  A r b e i tn e h m e r  zu  e in ig e n . D a s  g e 
m e in s a m  h e r a u s g e g e b e n e  K o m m u n iq u e  ®) l ie ß  a u f  w e i 
t e r e  e r f o lg r e ic h e  V e r h a n d lu n g e n  sc h lie ß e n .

A u f  e in e r  z w e i te n  H a t te n h e im e r  T a g u n g , d ie  a m  30. 
u n d  31. 3. 1950 s ta t t f a n d ,  k o n n te  w o h l  ü b e r  d a s  so z i-

') V gl. die Zusammenstellung bei N i p p e r d e y ,  Textsammlung 
Arbeitsredit Nr. 581—593.

RdA 1950, S. 63.

a ie  u n d  p e r s o n e l le  M itb e s t im m u n g s re c h t ,  n ic h t a b e r  
ü b e r  d a s  M itb e s t im m u n g s re c h t  in  w i r t s d i a f t l i d i e n  
F ra g e n  e in e  E in ig u n g  e r z ie l t  w e r d e n .  I n s b e s o n d e re  
fo lg e n d e  F o r d e r u n g e n  d e r  G e w e rk s c h a f te n  w u r d e n  v o n  
A r b e i tg e b e r s e i t e  a b g e le h n t ;
a) Paritätische Besetzung der Aufsichtsräte der Kapital- 
gesellsdiaften aus Aktionären und Arbeitnehmern. (Die 
Arbeitgeberseite ließ sich nur auf eine Besetzung der Auf
sichtsräte rait einem Drittel Arbeitnehm er und zwei Dritteln 
Aktionäre ein.)
b) Vorschlag der A rbeitnehm ervertreter in den Aufsichts
räten durch die Spitzenörganisationen der Gewerkschaften, 
wobei auch Betriebsfremde dem Aufsichtsrat angehören 
können. (Die Arbeitgeberseite wollte die Zugehörigkeit zum 
Aufsichtsrat auf betriebsangehörige Arbeitnehm er beschrän
ken.)
c) In Unternehmen ohne Aufsichtsrat Bildung eines pari
tätisch aus Arbeitnehmern und V ertretern  des Arbeitgebers 
zusammengesetzten Wirtschaftsausschusses, dem bei grund
legenden wirtschaftlichen Veränderungen innerhalb des Be
triebes ein Vetorecht zustehen soll. (Die A rbeitgeberseite 
wollte das Mitbestimmungsrecht in wirtschaftlichen Ange
legenheiten auf ein Informationsrecht sowie auf ein Vor- 
schlagsredit des Betriebsrates beschränken.)
D a  in  d e n  e r s te n  H a t te n h e im e r  B e s p r e d iu n g e n  v e r 
e in b a r t  w o r d e n  w a r , d a ß  e in  Ü b e r e in k o m m e n  ü b e r  
d ie  B e tr ie b s v e r f a s s u n g  n u r  d a n n  w ir k s a m  z u s ta n d e  
k o m m e n  so l l te ,  w e n n  ü b e r  s ä m tlic h e  P u n k te  e in e  
E in ig u n g  e r z ie l t  w ü rd e ,  d ie s  a b e r  in  d e r  z w e i te n  
H a t te n h e im e r  B e sp re c h u n g  n ic h t d e r  F a l l  w a r , v e r l ie f  
d ie s e  e rg e b n is lo s .
S ch o n  v o r  d e n  z w e i t e n  H a t te n h e im e r  B e s p re c h u n g e n  
h a t t e  d e r  B u n d e s a r b e i t s m in is te r  e r k lä r t ,  d a ß  in  s e in e m  
M in is te r iu m  e in  R e fe r e n te n e n tw u r f  ü b e r  e in  B e tr ie b s 
v e r f a s s u n g s g e s e tz  a u s g e a r b e i te t  w o r d e n  se i, d e r  a b e r  
in  E rw a r tu n g  e in e r  E in ig u n g  d e r  S o z ia lp a r tn e r  no ch  
n ic h t d e m  K a b in e t t  z u r  B e s c h lu ß fa s s u n g  v o r g e le g t  
w ü rd e . N a c h  d e m  S c h e i te rn  e in e r  E in ig u n g  u n t e r  d e n  
S o z ia lp a r tn e rn  k ü n d ig te  d e r  B u n d e s a r b e i t s m in is te r  an , 
d a ß  e r  s e in e n  R e fe r e n te n e n tw u r f  n u n m e h r  d e m  K a b i
n e t t  z u r  B e s c h lu ß fa s s u n g  v o r le g e n  u n d  d a n n  a ls  R e 
g ie r u n g s e n tw u r f  b e im  B u n d e s ta g  e in b r in g e n  w e rd e . 
D e r  R e g ie ru n g s e n tw u r f  w u r d e  je d o c h  e r s t  a m  31. 8. 
1950 v o m  K a b in e t t  v e r a b s c h ie d e t  u n d  z u n ä c h s t  d e m  
B u n d e s r a t  z u g e le i te t ,  d e r  ih n  a m  22. 9. 1950 in  s e in e r  
35. S itz u n g  b e r i e t  u n d  m it  w e i t e r e n  E m p fe h lu n g e n  a n  
d ie  B u n d e s r e g ie ru n g  z u rü c k re ic h te . D ie s e  s a h  je d o c h  
a u s  G r ü n d e n  d e r  D r in g l ic h k e i t  d e r  E in b r in g u n g  d e r  
V o r la g e , u n d  u m  d ie  e in h e i t l ic h e  S y s te m a t ik  d e s  R e 
g ie r u n g s e n tw u r f s  n ic h t z u  z e r s tö r e n ,  v o n  e in e r  n o c h 
m a lig e n  Ü b e r a r b e i tu n g  d e s  E n tw u r f s  a b  u n d  b ra c h te  
ih n  so g le ic h  b e im  B u n d e s ta g  e in , d e r  ih n  in  s e in e r  
103. S itz u n g  v o m  16. 11. 1950 z u n ä c h s t  o h n e  A u s 
sp ra c h e  a n  s e in e n  A u s sc h u ß  f ü r  A r b e i t  ü b e r w ie s .  Z u  
e r w ä h n e n  is t , d a ß  a u c h  d ie  C D U . u n d  d ie  SPD . je  
e in e n  E n tw u rf  ü b e r  d ie  M itb e s t im m u n g  d e r  A r b e i tn e h 
m e r  e in g e b r a c h t  h a b e n .  D ie s e  b e id e n  E n tw ü r f e  u n t e r 
sc h e id e n  sich  d a d u rc h , d a ß  d e r  C D U .-E n tw u rf  n e b e n  
e in g e h e n d e n  V o r s c h r if te n  ü b e r  d ie  Z u s a m m e n s e tz u n g , 
W a h l  u n d  A r b e i t s w e is e  d é s  B e tr i e b s r a te s  d a s  e ig e n t 
lic h e  p e r s o n e l le ,  s o z ia le  u n d  w ir ts c h a f t l ic h e  M i tb e 
s t im m u n g s re c h t  n u r  in  s e in e n  w e s e n t l ic h e n  G ru n d 
z ü g e n  r e g e l t  u n d  s e in e  A u s g e s ta l tu n g  im  e in z e ln e n  
b e t r i e b l id i e n  V e r e in b a r u n g e n  ü b e r lä ß t ,  w ä h r e n d  d e r
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SPD.-Entwurf überhaupt nur das Mitbestimmungs
recht in wirtschaftlichen Angelegenheiten, dieses aber 
dafür sehr genau behandelt. Außerdem enthält der 
SPD.-Entwurf Vorschriften nicht nur über das betrieb
liche, sondern auch über das überbetriebliche M itbe
stimmungsrecht, die im CDU.-Entwurf gänzlich fehlen. 
Hinsichtlich der Zusammensetzung der Aufsichtsräte 
und der Aufgaben der Wirtschaftsausschüsse trägt der 
CDU.-Entwurf den Wünschen der Arbeitgeber, der 
SPD.-Entwurf denjenigen der Arbeitnehmer Rechnung. 
Bis zur Verabschiedung des Regierungsentwurfs im 
Kabinett am 31. 8. 1950 versuchten sowohl die Sozial
partner als auch die interessierten staatlichen Stellen 
immer wieder, eine gütliche Einigung zwischen dem 
DGB. und der Vereinigung Deutscher Arbeitgeber
verbände herbeizuführen. Es soll hier nur auf die 
wichtigsten Ereignisse hingewiesen werden:
Nachdem der DGB. dem deutschen Unternehmertum 
am 14. 4. 1950 seine Vorschläge zum Mitbestimmungs
red it schriftlich unterbreitet hatte, kam es auf Vor
schlag des Bundestagsausschusses für Arbeit am 18. 4. 
1950 abermals zu einer Aussprache zwischen den Sozi
alpartnern, wobei kein endgültiges Ergebnis erzielt 
werden konnte. Am 28. 4. 1950 erörterte der Gemein
schaftsausschuß der Deutschen W irtschaft in Köln 
wiederum das Mitbestimmungsrecht und prüfte ins
besondere die Frage, ob und in welcher W eise er
neute Verhandlungen mit dem DGB. zweckmäßig sei
en. Unterdessen hatten Mitte Mai die verschiedenen 
Spitzenorganisationen der deutschen W irtschaft zu den 
Vorschlägen des DGB. vom 14. 4. 1950 in einer Denk
schrift Stellung genommen und das wirtschaftliche 
M itbestimmungsredit in der vom DGB. vorgeschlage
nen Form abgelehnt sowie, dem DGB. eigene Vor
schläge unterbreitet. Die letzte offizielle Besprechung 
zwischen den Sozialpartnern fand unter Teilnahme 
von V ertretern des Bundesarbeitsministeriums und 
des Bundeswirtschaftsministeriums am 5. und 6. 7. 1950 
in M aria Laadi statt. Als auch hier keine Einigung er
zielt w erden konnte und die darauffolgenden Erklä
rungen der Sozialpartner, die auf seiten des DGB. mit 
der Ankündigung gewerkschaftlicher Kampfmittel v e r
bunden waren, die Differenzen zwischen der gewerk
schaftlichen und der unternehmerischen Auffassung 
stärker denn je  hervortreten ließen, wurden die V er
handlungen kurzerhand abgebrochen ®).
W ährend die Gesetzesberatungen im Bundestag ihren 
Verlauf nahmen, verwandelte sich das Gespräch zwi
schen den Sozialpartnern alsbald in ein solches zwi
schen den Sozialpartnern und der Bundesregierung 
bzw. dem Bundestag, indem der DGB. und die V er
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände jeweils 
getrennt bei Bundesregierung und Bundestag ihre 
Wünsche vortrugen. Dabei entspann sich ein recht be
wegter persönlicher Briefwechsel zwischen dem V or
sitzenden des DGB. und dem Bundeskanzler, in dem 
beide ihre konträren Standpunkte darlegten und
*) Eine wörtliche Wiedergabe der Pressekommuniques und Er
klärungen findet sidi in RdA 1950, S. 267 f.

mit aller Entschiedenheit vertraten  ’). Am 13. 6. 1952 
kam en der Bundeskanzler, V ertreter der Koalitions
parteien, der Bundesregierung und des DGB. sowie 
der M inisterpräsident Nordrhein - W estfalens noch
mals zusammen und bildeten aus 4 Vertretern des 
DGB. und 4 aus den Besprechungsteilnehmern aus
gewählten Bundestagsabgeordneten einen Ausschuß 
(sog. Achterausschuß), der die Vorschläge des DGB. 
zum Betriebsverfassungsgesetz nochmals besprechen 
sollte. Obwohl damals mit einer Vertagung der Be
ratungen in den Bundestagsausschüssen bis nach Be
endigung der Besprechungen im Achterausschuß sowie 
mit einer Verzögerung der Verabschiedung des Be
triebsverfassungsgesetzes überhaupt gerechnet wurde, 
kam dieses doch noch überraschend vor den Parla
mentsferien am 19. 7. 1952 zustande.
Diese Entwicklung zeigt, daß auch das neue deutsche 
BetrVerfG. ein Ergebnis politischer und sozialer 
W irren ist und sich nicht auf eine echte Verständnis
bereitschaft der Sozialpartner berufen kann. W ie auch 
immer die Kritik der Öffentlichkeit zu diesem Gesetz 
ausfallen mag, das eine ist dem Bundesgesetzgeber 
zugute zu halten; Er hat nach langen Verständigungs
versuchen das vollendet, was die Sozialpartner aus 
e igener’Kraft nicht zu vollenden vermochten, er hat 
einen Notstand in der wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenarbeit zwischen Kapital und Arbeit vor
läufig beendet und damit wenigstens formell den sozi
alen Frieden sichergestellt. Diese tatsächliche und 
rechtliche Lage hat aber zugleich bewirkt, daß dem 
Betriebsverfassungsgesetz ein gewisser Kompromiß
charakter anhaftet, der bei der nun folgenden Be
sprechung des Gesetzes ganz besonders zu berück
sichtigen ist.

DER GELTUNGSBEREICH

Das BetrVerfG. greift ebenso wie schon das Betriebs
rätegesetz vom 4. 2. 1920 (BRG 1920) nur ein Teil
problem des sozialen Friedens heraus und unterwirft 
es der gesetzlichen Regelung: die Beziehungen zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf b e 
t r i e b l i c h e r  Ebene. Es schreibt vor, daß in den 
Betrieben der Privatwirtschaft Betriebsräte und W irt
schaftsausschüsse zu bilden sind, denen gesetzhch 
festgelegte Mitwirkungsrechte an den Geschäften der 
Betriebsleitung zustehen. Außerdem erhalten die Ar
beitnehmer Sitz und Stimme in den Aufsichtsräten der 
Kapitalgesellschaften. Der zur Erreichung eines wirk
lichen sozialen Friedens notwendige überbau auf über
betrieblicher Ebene in Form von paritätisch aus Arbeit
nehm ern und Arbeitgebern zusammengesetzten Wirt- 
schaftskammern wird vom BetrVerfG. nicht geregelt 
und bleibt einem besonderen Gesetz Vorbehalten. Mit 
dieser Neuorganisation der W irtschaft von unten, d. h. 
von der kleinsten Zelle des Arbeitslebens, dem Betrieb, 
her weicht das BetrVerfG. von den seit 1945 in vielen 
anderen europäischen und überseeischen Staaten ge-
’) Vgl. im einzelnen die Entwicklung mit teilweise wörtlicher 
Wiedergabe des Briefwedisels in RdA 1950. S. 461, 1951, S. 99, 
1952 S. 18, 59, 105, 178, 215, 254.
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troffenen Regelungen ab, die, sei es auf gesetzlicher 
oder vertrag lid ier Grundlage zwisdien den Sozialpart
nern, eine Garantie des sozialen Friedens nur dann für 
ausreichend und wirksam hielten, wenn die Neuordnung 
der Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit auf be- 
trieb lid ie r und überbetrieblicher Ebene gleichzeitig er
folgt. So w urde namentlich in Skandinavien die Be
triebsverfassung gleichzeitig mit der Errichtung natio
naler, aus A rbeitgebern und Arbeitnehmern bestehen
der W irtschaftsinstanzen geregelt®). In den N iederlan
den ging m an den umgekehrten W eg wie in D eutsdi
land, indem  zunächst durch Gesetz vom 27. 1. 1950 ein 
zen tra le r W lrtsdiafts- und Sozialrat geschaffen wurde 
und die Regelung der Betriebsverfassung erst durch ein 
am 4. 5. 1950 erlassenes Gesetz folgte. Frankreich schuf, 
ähnlich w ie in Deutsdiland, zuerst eine Betriebsverfas
sung durch Vo. vom 22. 2. 1945, die allerdings jetzt 
durch das Gesetz vom 12. 8 . 1950 ersetzt ist, und erst 
danach durdi Gesetz vom 27. 10. 1946 — geändert 
durdi Gesetz vom 20. 3. 1951 — die überbetrieblidie 
O rganisation  der W irtsdiaft. über die Zweckmäßig
keit des einen oder des anderen Aufbaues soll hier 
n id it gehandelt werden, da sie stark  von der un te r
schiedlichen sozialrechtlichen Entwidslung in den ein
zelnen Ländern abhängt. Für Deutschland, das seit 
jeh er ein gut funktionierendes Tarifvertragssystem  
besessen hat, das bis zu einem gewissen Grade die 
gedeihliche überbetriebliche Zusammenarbeit zwischen 
K apital und A rbeit gewährleistet, w ar jedenfalls die 
Sicherstellung des sozialen Friedens auf nationaler 
Basis n id it so vordringlich wie auf betrieblicher Ebene. 
Der b e t r i e b l i c h e  Geltungsbereidi des BetrVerfG. 
ist ferner gemäß § 1 in Verbindung mit § 8 8  auf Be
triebe der P r i v a t w i r t s c h a f t  beschränkt, w äh
rend für die Betriebe der öffentlichen Hand (des Bun
des, der Länder, der Gemeinden und der sonstigen 
Körperschaften des öffentlichen Rechts) sowie für die 
gesam te öffentlidie Verwaltung ein besonderes Per
sonalvertretungsgesetz geschaffen werden soll, das 
nach dem bisher vorliegenden Regierungsentwurf in 
wesentlichen Punkten vom BetrVerfG. abweidit. Bis 
zum Erlaß des Personalvertretungsgesetzes gelten die 
im übrigen aufgehobenen Länderbetriebsrätegesetze 
für die öffentlidien Betriebe und Verwaltungen weiter. 
Die Beschränkung des BetrVerfG. auf die Privatw irt
schaft berührt eine der entscheidendsten Grundfragen 
des Betriebsverfassungsrechts überhaupt: die Frage, 
ob eine M itbestimmung der Arbeitnehmerschaft an 
den Geschäften des Staates außerhalb des nad i dem 
G rundgesetz verfassungsmäßig festgelegten V erfah
rens w ie z. B. W ahlrecht zu den 'demokratischen Or
ganen, Zugang zu öffentlichen Ämtern, M itwirkung in 
den V olksvertretungen usw. möglidi und mit unserer 
S taatsauffassung vereinbar ist. Der gesetzlidie Aus-
•) So in N orwegen der Nationalrat für Produktionsaussdiösse, in 
Sdiw eden der Arbeitsmarktrat, in Finnland der Zentrale Beratungs- 
aussdiuB beim Sozialministerium, ln Dänemark ein Ausschuß für 
Zusammenarbeit zw isdien den Spitzenorganisationen der Arbeit
geber und der Arbeitnehmer! ferner in Belgien der Zentrale Wirt- 
sdiaftsrat und in Bolivien der Zentrale Koordinationsrat.

sdiluß der gesamten öffentlidien Hand aus dem all
gemeinen Betriebsverfassungsrecht besitzt deswegen 
eine ganz besondere Tragweite, weil von ihm ein ver
hältnismäßig großer Prozentsatz aller in abhängiger 
Tätigkeit Stehenden betroffen wird. In personeller 
Hinsidit bezieht er sich nicht nur auf die Beamten, die 
eigentlichen Am tsträger der öffentlichen Hand, son
dern auch auf alle Angestellten und A rbeiter des 
öffentlichen Dienstes. In betrieblicher Hinsicht erfaßt 
er nicht nur die Behörden und gemeinnützigen öffent
lichen Betriebe wie z. B. Versorgungsbetriebe, sondern 
audi diejenigen Betriebe im Eigentume des Staates, 
der Gemeinden oder der Körperschaften und A nstal
ten des öffentlichen Rechts, die nach rein wirtschaft- 
lidien Grundsätzen geführt werden und sidi in nidits 
von den Privatbetrieben unterscheiden. Die in § 8 8  

BetrVerfG. auf gestellte Ausnahme macht also keinen 
Unterschied, ob der Staat als H oheitsträger oder als 
Subjekt des Privatredits im Betriebsverfassungsrecht 
in Erscheinung tritt. Diese Regelung ist nicht ganz un
bedenklich. Zunädist ist zu erwähnen, daß sie weit 
über die Regelung des BRG. 1920 zuungunsten der Ar
beitnehm er hinausgeht; nach dem letzteren Gesetz 
wurden die Angestellten und A rbeiter der öffentlidien 
Betriebe und Verwaltungen in vollem Umfange in das 
Betriebsrätegesetz einbezogen, und nur die Beamten 
waren von ihm ausgesdilossen, wobei allerdings die 
besonderen Beam tenvertretungen gemäß § 65 BRG. 
1920 in gemeinsamen Angelegenheiten mit dem Be
triebsrat zu gemeinsamer Beratung zusammentreten 
konnten. Zugleich ist damit der Bundesgesetzgeber 
seiner eigenen, früher geäußerten prinzipiellen Auf
fassung über die rechtlidie Behandlung der Arbeiter 
und Angestellten der öffentlidien Hand untreu gewor
den. Die Frage, ob diese Arbeitnehmergruppe den Be
rufsbeamten mit ihrem besonderen Dienst- und Treue
verhältnis zum Staat gleidizustellen ist, wurde sdion 
bei den Verhandlungen über das Grundgesetz im 
Parlamentarischen Rat und zwar bei der Abgrenzung 
der Gesetzgebungskompetenzen auf dem Gebiete der 
Rechtsverhältnisse im öffentlichen Dienst (Art. 73 
Ziff. 81 75 Ziff. 1 GG) aufgeworfen. Damals w ar na- 
mentlidi seitens der CDU./CSU. betont worden, daß 
die Angestellten und A rbeiter des öffentlidien Dien
stes dem a l l g e m e i n e n  A r b e i t s r e c h t  unter
stehen und ihre Rechtsverhältnisse zum öffentlichen 
Dienstherrn nicht mit den Reditsverhältnissen der Be
amten identisdi se ien “). Die privatreditlich-arbeits- 
reditliche Stellung der Arbeitnehmer der öffentlichen 
Hand entspricht audi durchaus der Regelung in der 
W eimarer Reidisverfassung (Art. 10 Ziff. 3) und der 
allgemein herrschenden Rechtsprechung und Rechts-
®) Vgl. insbesondere Abg. Dr. L a f o r e t (CSU) in der 7. Sitzung 
des Hauptaussdiusses des Pari. Rates vom 23. 11. 1948 (stenogr. 
Ber. S. 88): »Die Angestellten und Arbeiter im öffentlidien Dienst 
empfangen ihre Rechte aus dem Arbeitsredit . . .  Es kann durch
aus sein, daß das Arbeitsredit für bestimmte Gruppen günstigere 
Regelungen gibt als das Beamtenredit. Idi meine, es sollte hier 
nur der Beamte in Betradit gezogen werden, da der im öffent- 
lid ien Dienst . . . stehende A ngestellte und Arbeiter durdi den 
Begriff Arbeitsredit gededct ist." Vgl. audi Abg. Dr. K l e i n -  
d i e n s t  (CSU) ebenda.
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le h re '“). Auch Bundestag und Bundesregierung haben 
im Bundespersonalgesetz vom 17. 5. 1950 und in dem 
jetzt dem Bundestag vorliegenden Entwurf eines Bun
desbeamtengesetzes die Anwendung des Arbeitsrechts 
auf die Angestellten und A rbeiter des öffentlichen 
Dienstes zum Ausdruck gebracht, indem sie nur einige 
wenige grundsätzliche und für den öffentlichen Dienst 
unentbehrliche beamtenrechtliche Vorschriften, wie 
z. B. die Pflicht zur Verfassungstreue, Eignungsprü
fung, Direktionsrecht des Dienstvorgfesetzten, Verbot 
von Amtshandlungen in eigener Sache, auf die Arbei
ter und A ngestellten des öffentlichen Dienstes für an
wendbar erklärten, im übrigen aber deren gesamte 
Rechtsverhältnisse der Regelung durch Tarifverträge 
und damit dem allgemeinen Arbeitsrecht vorbe
hielten
Diese eindeutige Rechtsentwicklung ist durch das 
BetrVerfG. zum ersten Mal einschneidend durchbro
chen worden, indem dieses für sämtliche Bediensteten 
des öffentlichen Rechts Sonderbetriebsräte schafft und 
damit die Angestellten und A rbeiter betriebsverfas- 
sungsreciitlich weitgehend den Beamten gleichstellt. 
Gegen die Einbeziehung der Arbeitnehmer des öffent
lichen Dienstes in das allgemeine Betriebsverfassungs
recht wurden vor allem zwei Haupteinwände erhoben: 
Der eine w ar juristischer N atur und bestand in der 
Behauptung, ein Mitbestimmungsrecht im öffentlichen 
Dienst vertrage sich nicht mit der dort herrschenden 
parlamentarischen Verantwortlichkeit. Der dem Parla
ment gegenüber verantwortliche Minister, der Bundes
kanzler oder ein sonstiger parlamentarisch veran t
wortlicher Verwaltungschef könne sich seiner V er
antwortung dadurch entziehen, daß er geltend macht, 
er habe zu einer vorzunehmenden Maßnahme nicht 
die Zustimmung des Betriebsrates erhalten und daher 
die Maßnahme kraft Gesetzes nicht vornehm en dürfen. 
Zu diesem in der Tat wichtigen Problem sei nur so
viel gesagt, daß es nicht so sehr die Frage in Zweifel 
stellt, o b die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes 
in das allgemeine Betriebsräterecht einzubeziehen 
sind, als vielm ehr die Frage, w i e der Widerspruch 
zwischen parlamentarischer Verantwortlichkeit und 
Mitbestimmungsrecht auszugleichen ist. Die Ein
setzung des parlamentarisch verantwortlichen V er
waltungschefs selbst oder der V ertretungskörper
schaft als letzte Schiedsinstanz bei Zustimmungs
streitigkeiten im öffentlichen Dienst hätte  diese 
Zweifel lösen k ö n n e n D a ß  dabei ein M itbestim
mungsrecht im Verwaltungsbereich ohnehin nur in 
personellen und sozialen Angelegenheiten der öffent
lichen Arbeitnehmer, nicht aber bei eigentlichen Amts-
•̂) V gl. W . J e l l i n e k ,  Ver-wallungsTedit, 3. Aufl. 1948, S. 355; 

F i s c h b a c h  in DÖV 1951, S. 455; Reidisgeridit III vom 17. 3. 
1925 in RGZ 110, 297; Preuß. OVG vom 30. 6. 1913 in OVG-Ent- 
sch. Bd. 65, S. 434.
1̂) Vgl. insbesondere stenogr. Ber. Bundestag 10. Sitzung vom  

24725. 11. 1949, S. 449 ff., Begründung zum Regierungsentwurf des 
Bundesbeamtengesetzes in BT - Drucks. 2846, § 178 Abs. 2 und 
§ 90 dieses Entwurfs, dessen letztere Vorschrift eine b e s o n 
d e r e  Personalvertretung nur für B e a m t e  vorsieht.

Vgl. dazu im allgemeinen sowie hinsichtlidi einzelner Vor
schläge N i p p e r d e y ,  Das Mitbestimmungsrecht im öffentlichen 
Dienst (Reciitsgutaditen}, 1952, S. 21 ff.

handlungen des Staates (Erlaß von Verwaltungsakten 
und Gerichtsurteilen) in Betracht kommt, versteht sich 
wohl von selbst.
Der andere Binwand ist sozialpolitischer N atur und be
steht darin, daß behauptet wird, im öffentlichen 
Dienst bestehe kein antagonistischer Interessen
gegensatz zwischen Kapital und Arbeit, der ein Mit
bestimmungsrecht notwendig mache ‘ )̂. Auch diese 
These hat während der Vorbereitungen des Gesetzes 
leider nicht die grundsätzliche Auseinandersetzung er
fahren, die sie verdient hätte. Es kann nicht geleugnet 
werden, daß auch der Angestellte und Arbeiter des 
öffentlichen Dienstes in einem besonderen Treuever
hältnis zum Staat steht. Aber diese juristische Fest
stellung entbindet nicht von der sozialpolitischen Tat
sache, daß der Arbeitnehm er im öffentlichen Dienst 
gleichzeitig zum Erwerb dort tätig wird und insoweit 
dem Staat als V ertragspartner m it antagonistischen 
Interessen gegenübertritt. Das äußert sich deutlich 
darin, daß der öffentliche A rbeitnehm er nicht kraft 
Berufung in die Dienststellung, d. h. kraft Verwal
tungsakts, sondern kraft privatrechtlichen Vertrages 
bei der öffentlichen Hand beschäftigt wird. Das gilt 
in ganz besonderem Maße dann, wenn es sich um eine 
Beschäftigung in  W irtschaftsbetrieben der öffentlichen 
Hand handelt, bei denen der S taat in jeder Hinsicht 
als privates Rechtssubjekt auftritt. Aber auch die 
A rbeitnehm er im Verwaltungsbereich der öffentlichen 
Hand lassen einen Interessengegensatz sozialer und 
wirtschaftlicher Art zum öffentlichen Arbeitgeber er
kennen. Ihre Tätigkeit ist schon seit dem ersten W elt
krieg zur Erwerbstätigkeit, zum Beruf geworden und 
kann nicht m ehr wie ehedem im Obrigkeitsstaat aus
schließlich als „Berufung" in  ein Amt angesehen wer
den. Es ist daher höchst zweifelhaft, ob das BetrVerfG. 
insoweit der W irklichkeit gerecht wird.
Aber auch innerhalb der Privatwirtschaft erleidet der 
betriebliche Geltungsbereich des BetrVerfG. eine Ein
schränkung. Nach § 8 ist die Bildung von Betriebs
räten nur für diejenigen Betriebe obligatorisch vor
geschrieben, die in der Regel mindestens fünf 
ständige wahlberechtigte Arbeitnehm er beschäftigen, 
von denen drei wählbar sein müssen. Für die Be
triebe der Land- und Forstwirtschaft erhöht sich die 
M indestzahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer auf 
zehn. Die rechtliche und tatsächliche Tragweite dieser 
Vorschrift wird deutlich, wenn man berücksichtigt, daß 
das Wahlrecht zum Betriebsrat von einem Mindest
alter von 18 Lebensjahren, die W ählbarkeit von 
einem solchen von 21 Jahren abhängig ist und daß 
w eitere Voraussetzung der W ählbarkeit eine Be
triebszugehörigkeitsdauer von einem Jahr ist. Es wird 
daher auch künftig eine Anzahl von betriebsratslosen 
Betrieben geben. Das wird nicht nur dann der Fall 
sein, wenn ein Betrieb die Zahl von fünf Arbeit
nehmern überhaupt nicht erreicht, sondern auch dann, 
wenn er diese Zahl zwar übersteigt, aber über-
*’) Vgl. die Begründung zum Regierungsentwurf des Personalver- 
tretungsgesetzes (BR-Drucks. 100/52, S. 1).
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w iegend jugendliche Arbeitnehmer beschäftigt und 
daher die Zahl von mindestens 3 wählbaren Betriebs
angehörigen n id it erreid it wird. Regierung und Re
gierungskoalition wollten durdi diese Vorsdirift der 
besonderen Lage der Kleinbetriebe Redinung tragen, 
in denen sidi das Vertrauensverhältnis zwjsdien A r
beitgeber und den einzelnen Arbeitnehmern audi 
ohne Einsdialtung einer Betriebsvertretung ganz 
anders ejitwidcelt als in den mittleren und großen 
Betrieben. Es ersdieint vielleidit nodi verfrüht, über 
die Entwidclung der Kleinindustrie ein endgültiges 
U rteil abzugeben, da sidi die soziologisdie Um- 
sd iid itung  der Bevölkerungsklassen nodi stark  im 
Flusse befindet. Aber es dürfte dodi immerhin klar 
sein, daß der klassisdie Gegensatz zwisdien den 
Eigentüm ern der Produktionsmittel und den — be
sitzlosen — Eigentümern der A rbeitskraft in  der 
K leinindustrie viel von seiner ursprünglidien Sdiärfe 
verlo ren  hat. W ährend sidi die K leinindustriellen 
dadurdi, daß sie immer mehr auf den Bezug von 
H albfertigfabrikaten angewiesen sind, durdi eine ge
w isse Besitzlosigkeit an Produktionsmitteln aus- 
zeidinen, tr itt um gekehrt der Arbeitnehmer in diesen 
Betrieben immer stärker als Persönlidikeit und n id it 
m ehr bloß als Offerent der Ware A rbeitskraft in Er- 
sdieinung. Damit versdiw indet aber bis zu einem ge
w issen Grade der ursprünglidi vorhandene Gegensatz 
zw isdien  Unternehmertum und Proletariat. Man sollte 
in  der T at diese soziologisdi gesunde und natürlidie 
Entwidslung n id it dadurdi hemmen, daß man diesen 
Betrieben einen Kollektivismus und damit eine V er
m assung gesetzlidi aufdrängt, die für sie nidit paßt. 
Bedenken muß allerdings die implicite durdi § 8 
BetrVerfG. ausgedrüdite Vorsdirift erregen, daß ein 
B etriebsrat nur dann gebildet werden kann, wenn die 
nad i Lebensalter w ählbaren Arbeitnehmer mindestens 
ein Jah r lang im Betrieb besdiäftigt sind. Davon 
w erden audi größere Betriebe, die an sidi ihrer 
S truk tur nad i betriebsratsbedürftig sind, betroffen, 
w enn sie — wie z. B. die Bauunternehmen — eine 
starke Fluktuation an Arbeitskräften aufweisen, so 
daß n id it immer die zur Bildung von Betriebsräten 
erforderlid ie einjährige Betriebszugehörigkeit von min
destens drei w ählbaren Arbeitnehmern erreidit wird.

DIE ORGANE DER BETRIEBSVERFASSUNG 

Das BetrVerfG. kennt drei betriebsverfassungsredit- 
lid ie Organe, zu denen als vierte Art der M itwirkung 
die Beteiligung der Arbeitnehmer im Aufsiditsrat der 
K apitalgesellsdiaften tritt:

D e r  B e t r i e b s r a t

Der H auptträger des M itwirkungsredits ist der Be- 
triebsrat, der aussdiließlidi aus den wahlbereditigten 
und w ählbaren Belegsdiaftsangehörigen gebildet 
wird. W ahlbereditigt sind alle über 18 Jahre alten 
A rbeitnehm er ohne Rüdisidit auf die Dauer der Be
triebszugehörigkeit. W ählbar sind diejenigen w ahl
bered itig ten  A rbeitnehm er über 21 Jahre, die min
destens ein  Jah r dem Betrieb angehören. Den Minder-

heitensdiutz einzelner Arbeitnehmergruppen (An
gestellte und Arbeiter) hat das Gesetz dahin geregelt, 
daß diese entsprediend ihrem zahlenmäßigen V er
hältnis im Betriebsrat vertreten  sein müssen, wenn 
der Betriebsrat aus mindestens drei M itgliedern be
steht (§ 10 BetrVerfG), und daß die V ertreter einer 
M inderheitengruppe im Betriebsrat durdi M ehrheits
abstimmung die Aussetzung eines Betriebsrats- 
besdilusses auf die Dauer von einer W odie mit dem 
Zwedte eines Verständigungsversudies beantragen 
können, wenn sie den Besdiluß als eine erheblidie 
Beeinträditigung w iditiger Interessen der von ihnen 
vertretenen Arbeitnehm er eraditen (§ 34 BetrVerfG.). 
Dagegen sind die M inderheitengruppen und ihre Ver
tretungen im Betriebsrat keine selbständigen Organe 
der Belegsdiaft, wie dies bei den Gruppenräten nadi 
dem Betriebsrätegesetz von 1920 der Fall war. Sie 
haben nur interne gesdiäftsordnungsmäßige Bedeu
tung, während nadi außen und vor allem dem Ar
beitgeber gegenüber nur der Betriebsrat als soldier 
als handlungsbereditigtes Organ aüftritt.
Ohne auf juristisdie Einzelheiten im Rahmen dieser 
Gesamtwürdigung eingehen zu können, verdient die 
sozialpolitisdi wie reditlidi w iditige Tatsadie hervor
gehoben zu werden, daß das BetrVerfG. den Betriebs
rat als e i n s e i t i g e  Interessenvertretung gegen
über dem Arbeitgeber konstruiert. Daher sind sowohl 
der Arbeitgeber selbst als audi diejenigen Betriebs
angehörigen von der Bildung und M itwirkung des Be
triebsrates ausgesdilossen, die arbeitgeberisdie 
Funktionen ausüben (§ 4 BetrVerfG.). Zu ihnen ge
hören die Vorstandsm itglieder juristisd ier Personen, 
die Gesellsdiafter von Personalgesellsdiaften (OHG, 
KG), leitende Angestellte, denen Prokura oder Ge- 
neralvollmadit erteilt ist oder die zur selbständigen 
Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmern be- 
reditigt sind, ferner nidit angestelltenversidierungs- 
pfliditige Angestellte, die sidi im Hinblidc auf die 
außergewöhnlidie Bedeutung ihrer Tätigkeit für den 
Bestand und die Entwidclung des Betriebes in einem 
besonderen V ertrauensverhältnis zum Arbeitgeber be
finden, und endlidi Verwandte und V ersdiw ägerte 
ersten Grades des Arbeitgebers, die mit diesem in 
häuslidier Gemeinsdiaft leben. Daß daneben audi 
Personen, deren Besdiäftigung vorwiegend durdi Be
weggründe caritativer oder religiöser A rt bestimmt 
ist oder ihrer Heilung, W iedereingewöhnung oder 
sittlidien Besserung oder Erziehung dient, deren 
Tätigkeit also nidit in  erster Linie als Erwerbstätig
keit angesehen werden kann, die Arbeitnehmereigen- 
sdiaft im Sinne des Betriebsräteredits fehlt, ist — 
wie sdion im BRG 1920 — im BetrVerfG. ausdrüdilidi 
festgestellt. Das BetrVerfG. versudit also, jede un
m ittelbare oder m ittelbare Einflußnahme des Arbeit
gebers auf den Betriebsrat auszusdialten. Dadurdi er
sdieint der Betriebsrat — unbesdiadet seiner im § 49 
BetrVerfG. ausgesprodienen Verpfliditung zu ver
trauensvoller Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber 
zum Besten des Betriebes — institutionell nidit als
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betrieblidies Organ, sondern als Organ der Beleg
sdiaft, das dem A rbeitgeber zwedcs einseitiger Inter
essenwahrung gegenübertritt. Er ist infolgedessen 
nidit als edite Integration einer betrieblidien Sozial- 
partnersdiaft anzusehen. Die dem Arbeitgeber gesetz- 
lidi zugesprodienen betriebsverfassungsreditlidien 
Redite*^) sind keine Redite desselben i m Betriebsrat, 
sondern Redite g e g e n ü b e r  dem Betriebsrat.
In der Einseitigkeit der Betriebsvertretung distanziiert 
sidi das deutsdie Betriebsverfassungsredit von dem 
Redit v ieler anderer Länder der w estlidien W elt, die 
seit dem zweiten W eltkrieg nadi dem Vorbild der in 
England bekannten W hitley Councils oder joint pro- 
duction committees sog. gem isdite Betriebskomitees 
(conseil m ixte d'entreprise) als gesetzlidi oder im 
Vereinbarungswege zwisdien den Sozialpartnern ge- 
sdiaffene Betriebsvertretungen einsetzten. Diese ge- 
misditen Betriebskomitees sind paritätisd i aus Ar
beitnehm ern und V ertretern des Arbeitgebers zu
sammengesetzte Betriebsaussdiüsse, denen eine nadi 
Intensität versdiiedene Mitwirkung an der Unter
nehm ensleitung eingeräumt ist.
W ie audi immer das eine oder das andere System 
p o l i t i s c h  gerechtfertigt werden mag, so steht dodi 
fest, daß objektiv das neue deutsdie Betriebsver
fassungsredit i n s t i t u t i o n e l l  eine vollkommene 
betriebliche Sozialpartnersdiaft im Sinne einer Ar- 
beitsgemeinsdiaft von Arbeitgeber und Arbeitnehmern 
nidit kennt. Umso mehr w irkt § 49 BetrVerfG., der 
Arbeitgeber und Betriebsrat die Verpfliditung zu ver
trauensvoller Zusammenarbeit auferlegt und eine 
absolute Friedenspflidit im Betrieb, d. h. das Verbot 
betrieblidier Kampfmaßnahmen, aufstellt, als Fremd
körper in diesem System.
Kein institutionell, wohl aber ein funktionell vom Be
triebsrat versdiiedenes Organ ist der G e s a m t -  
b e t r i e b s r a t ,  dessen Bildung aus M itgliedern der 
Betriebsräte einzelner Betriebe zulässig ist, wenn 
diese Betriebe zu einem Unternehmen gehören. Der 
Gesamtbetriebsrat ist für die Behandlung von An
gelegenheiten zuständig, die das Unternehmen als 
soldies oder mehrere Betriebe dieses Unternehmens 
betreffen und nidit durdi die einzelnen Betriebsräte 
geregelt werden können. Seine Zuständigkeit ist also 
sehr begrenzt, und er ist den einzelnen Betriebsräten 
n idit übergeordnet, sondern steh t innerhalb seiner 
Zuständigkeit gleidibereditigt und gleidiverpfliditet 
neben ihnen.

D e r  W i r t s c h a f t s a u s s c h u ß

Ein zweites betriebsverfassungsreditlidies Organ ist 
der W irtsdiaftsaussdiuß (§§ 67—70 BetrVerfG.), der 
in allen Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 
ständigen Arbeitnehmern zu bilden ist. Er besteht 
aus mindestens v ier und höchstens adit Mitgliedern,
'*) So das Redit, die Einberufung des Betriebsrates oder einer Be
triebsversammlung zu verlangen (§§ 29 Abs. 2, 4, 42 Abs. 2 
BetrVerfG.) und das Redit, beim Arbeitsgericht den Ausschluß 
eines M itgliedes aus dem Betriebsrat oder die Auflösung des Be
triebsrates w egen grober Vernadilässigung seiner gesetzlidien Be
fugnisse oder w egen grober Verletzung seiner gesetzlidien Pflidi- 
ten zu beantragen (§ 23 BetrVerfG.).

die zur Hälfte vom Betriebsrat (oder Gesamtbetriebs
rat) und zur Hälfte vom Unternehmer bestellt werden. 
Seine einzigen Aufgaben bestehen in der Entgegen
nahme von Informationen über die wirtschaftlichen 
Angelegenheiten des Unternehmens an Hand von 
Unterlagen und in der mit dem Unternehmer und 
dem Betriebsrat gemeinsam durdigeführten Erläute
rung der Lage und der Entwidilung des Unternehmens 
in vierteljährlichen Belegschaftsversammlungen. In 
seiner betriebsverfassungsrechtlichen Stellung unter
scheidet er sich in doppelter W eise vom Betriebsrat: 
Einmal ist er, wie seine Zusammensetzung zeigt, kein 
Organ der Belegschaft, sondern ein Organ des Unter
nehmens, in dem Beauftragte der Belegschaft und des^ 
Unternehmers in  gleicher Anzahl vertreten  und zu 
einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefaßt sind. In 
dieser Hinsicht macht das BetrVerfG. eine Konzession 
an die conseils mixtes d'entreprise in ausländisdien 
Betriebsverfassungsgesetzen. A ber die Ähnlichkeit 
der W irtschaftsausschüsse mit den conseils mixtes 
d 'entreprise ist nur eine annähernde; denn erstere 
treten  in ihren Funktionen stark  gegenüber dem 
Betriebsrat als dem eigentlichen Träger des Mit
wirkungsrechts zurück. Zum anderen ist der W irt
schaftsausschuß kein B e t r i e b s  organ, sondern ein 
U n t e r n e h m e n s organj er orientiert sich also 
nicht an der technisch-arbeitsrechtlichen, sondern 
an der wirtschaftlichen Seite des Produktionsvor
ganges '^). Daher ist es auch picht denkbar, für 
jeden einzelnen Betrieb eines Unternehmens einen 
W irtschaftsausschuß zu bilden, sondern jedes Unter
nehmen wird, auch wenn es mehrere Betriebe in sich 
vereinigt, nur e i n e n  Wirtschaftsausschuß besitzen 
dürfen. Das ergibt sich — abgesehen von der aus
nahmslosen Verwendung der Begriffe „Unternehmer" 
und „Unternehmen" in den §§ 67— 7̂0 BetrVerfG. — 
insbesondere daraus, daß die Bestellung der Hälfte 
seiner M itglieder nicht den einzelnen Betriebsräten, 
sondern dem Gesam tbetriebsrat oder, wo ein solcher 
nicht besteht, den Betriebsräten zusammen zusteht, 
falls ein Unternehmen m ehrere Betriebe umfaßt (§ 68 
Abs. 2 BetrVerfG.).
Der Wirtschaftsausschuß ist im deutschen Betriebsver
fassungsrecht ein Novum, und es scheint, als wolle 
er sich in das System nicht so recht einpassen. Die 
SPD-Fraktion hatte  dem Gesetzgeber vorgeworfen, 
die Institution des Wirtschaftsausschusses in der 
vorliegenden Form verhindere ein wirtschaftliches 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates, wie es z. B. 
nach den Betriebsrätegesetzen von Hessen und 
Württemberg-Baden bestanden hat; denn die Aus
schließlichkeit der Befugnisse und der Kompetenz des 
Wirtschaftsausschusses, in Fragen der Fabrikations
und Arbeitsmethoden, des Produktionsprogrammes, 
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, der Pro
duktions- und Absatzlage und sonstiger die Inter-
5̂) Vgl. über die Untersdieidung von Betrieb und Unternehmen 

J a c o b i , Betrieb und Unternehmen als Reditsbegriffe, 19’26j 
ders., Grundlehren des Arbeitsredits, 1927, S. 286; F l a t o w -  
K a h n - F r e u n d ,  BRG 1920, 13. Aufl. 1931, § 9 Anm. 4, S. 78 ff.
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essen der A rbeitnehm er berührender Vorgänge w irt
schaftlicher A rt benachrichtigt zu werden, schließe ein 
w eitergehendes Mitbestimmungsrecht des ’Betriebs
rates in  diesen Fragen notwendigerweise aus^®). W ie 
auch imm er m an sich zur Frage des wirtschaftlichen 
M itbestimmungsrechts stellen mag, der W irtschafts
ausschuß erscheint in seiner vom Gesetz festgelegten 
Form als ein Sachverständigengremium ohne eigent
lich schöpferische Funktionen. In Unternehmen, in 
denen schon immer ein gutes Einvernehmen zwischen 
U nternehm er und Betriebsrat bestanden hat, kann er 
freilich v ie l zur Erreichung einer echten Sozialpartner
schaft beitragen, in Unternehmen, in denen das nicht 
der Fall ist, w ird er wahrsdieinlich häufig als Puffer 
dienen, an dem die gegensätzlichen Auffassungen von 
B etriebsrat und Unternehmer Zusammenstößen.

D i e  B e t r i e b s v e r s a m m l u n g

Das d ritte Organ der Betriebsverfassung ist die Be
triebsversam m lung (§§ 41—45 BetrVerfG.). Sie be
steh t aus sämtlichen Arbeitnehmern des Betriebes
und tr itt  m indestens einmal vierteljährlich zu
sammen. Ihre Aufgaben erschöpfen sich in der Ent
gegennahm e des Tätigkeftsberichts des Betriebsrates 
und in  der Unterbreitung von A nträgen gegenüber 
dem B etriebsrat sowie in der Stellungnahme zu seinen 
Beschlüssen. Sonach erscheint die Betriebsversamm
lung ähnlich wie schon nadi dem BRG 1920 und nach
dem K ontrollratsgesetz Nr. 22 als Kontrollorgan über
dem Betriebsrat. Sie ist zwar Organ, weil sie mit 
bestim m ten betriebsverfassungsrechtlichen Handlungs
befugnissen ausgestattet ist, sie ist aber keine ,,Be
triebsvertretung" in dem hergebrachten Sinne eines 
an den Geschäften des Betriebes und des U nter
nehm ens m itwirkenden Gremiums, da ihr keine M it
w irkungsbefugnisse in personellen, sozialen und w irt
schaftlichen Fragen gegenüber dem A rbeitgeber zu- 
stehen^’). A ndererseits zeichnet sie sich gegenüber 
dem Betriebsrat dadurch aus, daß sie selbständiges 
Betriebsverfassungsorgan kraft Gesetzes ist und w eder 
dem Betriebsrat rechtlich übergeordnet noch un ter
geordnet ist‘®). Das ergibt sich daraus, daß sie dem 
B etriebsrat keine bindenden W eisungen erteilen und 
ihn insbesondere nicht abberufen kann; denn während 
die Betriebsversamm lung sämtliche Arbeitnehmer des 
Betriebes umfaßt, steht das Recht der Einflußnahme 
auf den Betriebsrat durch W ahl oder Abberufung 
einem  engeren Kreis, nämlidi den W ahlberechtigten, 
zu'®). A bgesehen von einigen, hier nicht zu be-
“ ) V gl. Abg. Dr. B l e i ß  (SPD), 225. Sitzung des Bundestages 
vom  17. 7. 1952 (stenogr. Ber. S. 1€069 B ff.); sdiriftl, Ber. des 
Bundestagsaussdiusses für Arbeit (stenogr. Ber. S. 10021 B =  
RdA 1952, S. 291 ff.).
17) V gl. F l a l o w - K a h n - F r e u n d ,  BRG 1920, 13. Aufl. 1931, 
Vorbera. vor § 45; M a n s f e l d ,  BRG 1920, 2. Aufl. 1930, Vor- 
bem. vor § 45; F i t t i n g ,  Betriebsräteredit, 1949, Art. VIII 
KRG 22 Anm. 1.
‘8) Irrig S a b e l  in RdA 1952, S. 286, der die Betriebsversamm
lung als „Organ der Betriebsvertretung“, also doch wohl des Be
triebsrates. bezeichnet.
” ) Nach § 23 Betr.VerfG. können ein Viertel der wahlberechtigten  
Arbeitnehmer, der Arbeitgeber oder eine im Betrieb vertretene  
Gewerkschaft den Antrag beim Arbeitsgericht auf Ausschluß eineS' 
Betriebsratsmitgliedes oder auf Auflösung des Betriebsrates stellen, 
wenn dieser seine gesetzlichen Befugnisse gröblich vernachlässigt 
oder sein e gesetzlichen Pflichten gröblich verletzt.

handelnden Streitfragen über das W ahlalter hat sich 
dieses System seit 1920 bewährt, da es einerseits den 
Besonderheiten des W ahlrechts Rechnung trägt, 
andererseits aber auch durch die Betriebsversamm
lung den Kontakt zwischen Betriebsrat und den nicht 
wahlberechtigten A rbeitnehm ern (Jugendliche, un
ständige Arbeitnehmer) herstellt.

INHALT UND FORM DES MITWIRKUNGSRECHTS 

Das BetrVerfG. hält hinsichtlich des I n h a l t e s  der 
Mitwirkungsrechte an der überkommenen Einteilung 
in Mitwirkung in sozialen, personellen und wirtschaft
lichen Angelegenheiten fest. Die noch im Regierungs
entwurf vorgesehene vierte Kategorie der Mitwirkung 
in arbeitstechnischen Angelegenheiten (Verbesserung 
der Arbeitsmethoden, Herbeiführung und Sicherung 
eines möglichst hohen Standes der Betriebsleistung) 
hat sich nicht durchzusetzen vermocht, da diese 
Kategorie eng mit der Wirtschaftsführung des Be
triebes zusammenhängt und daher nur im Rahmen 
eines wirtschaftlichen Mitbestimmungsrechts verw irk
licht werden kann. Das M itwirkungsrecht des Be
triebsrates in sozialen und personellen Angelegen
heiten ist sehr weitreichend. Es umfaßt die Fest
legung der Arbeitszeit und der Pausen, Zeit und Ort 
der Auszahlung des Arbeitsentgeltes, die Aufstel
lung des Urlaubsplanes, die Verwaltung der betrieb
lichen W ohlfahrtseinrichtungen, die Betriebsordnung 
(d. h. Regeln über das V erhalten der Arbeitnehm er im 
Betrieb), die Regelung der Akkord- und Stücklohn
sätze (Normung), die Entlohnungsgrundsätze und 
-methoden und schließlich die Einstellungen, V er
setzungen und Entlassungen. Betrachtet man dieses 
Mitwirkungsrecht unter der Perspektive gesamtwirt
schaftlicher Prinzipien, so zeigt sich, daß die in dieser 
Richtung zu treffenden Maßnahmen des Arbeitgebers 
den Arbeitnehmer in seiner arbeitsrechtlichen Stel
lung unmittelbar treffen und daher die Schutzfunktion 
des Betriebsrates als Interessenvertretung der Beleg
schaft voll zur Entfaltung kommt und von sozialpoli
tischen wie auch von wirtschaftspolitischen Gesichts
punkten aus sinnvoll erscheint. Eine Schädigung des 
in der Bundesrepublik herrschenden Prinzips der 
„neutralen Geldpolitik", d. h. des wirtschafts- • 
gestaltenden Effekts des freien Preises, und des 
„Leistungsprinzips"^“) kann durch die dem Unter
nehmer infolge des Mitbestimmungsrechts auferlegte 
Beschränkung in  der Gestaltung betrieblich-sozialer 
Angelegenheiten jedenfalls nicht unm ittelbar eintreten, 
da diesen Angelegenheiten der wirtschafts
gestaltende Charakter fehlt. Es stehen hierbei nicht 
w i r t s c h a f t l i c h - u n t e r n e h m e r i s c h e ,  son
dern b e t r i e b l i c h - t e c h n i s c h e  und s o z i a l e  
Momente im Vordergrund. H ier kann sogar das Mit
bestimmungsrecht fördernd aut das Leistungsprinzip 
wirken. Vielleicht könnte man in den Einstellungen, 
Versetzungen und Entlassungen von Arbeitnehmern 
ein wirtschaftsgestaltendes und damit dem Mitbestim-
**) Vgl. dazu ausführlich A n d r e a e  im Wirtschaftsdienst 1952, 
S.. 223 ff.
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mungsredit in einer sozialen M arktwirtschaft unzu
gängliches Element sehen, da auch die freie Verwen
dungsmöglichkeit der dem Unternehmer zur V er
fügung stehenden Arbeitskräfte, sofern man die 
letzteren als „personifiziertes Kapital" ansieht, unter 
Umständen preisgestaltend w irkt und damit zum In
halt der „neutralen Geldpolitik" wird. Indessen über
wiegen auch in diesen Fällen die sozialen Interessen 
die wirtschaftlichen, und das BetrVerfG. tu t gut daran, 
den Grundsatz der freien (sozialen) Marktwirtschaft 
nicht zu überspannen, überdies ist das Einspruchs
recht des Betriebsrates gegen personelle Maßnahmen 
des Arbeitgebers mit Ausnahme von Einzel
entlassungen, die durch das Kündignngsschutzgesetz 
vom 10. 8. 1951 geregelt sind und bei denen dem Be
triebsrat daher im Rahmen betriebsverfassungsredit- 
licher Funktionen nur ein Anhörungsrecht zusteht 
{§ 66 Abs. 1 BetrVerfG.), auf Gründe beschränkt, die 
schon nach anderen Rechtsvorschriften (Verstoß gegen 
Gesetz, Verordnung, Tarifvertrag oder Betriebsverein
barung, Verletzung des Benachteiligungsverbotes) die 
beabsichtigte personelle Maßnahme rechtswidrig er
scheinen lassen würden.
Anders verhält es sich mit dem Mitwirkungsrecfat in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten. Das BetrVerfG. hat 
den Widerspruch zwischen wirtschaftlichem M it
bestimmungsrecht und sozialer M arktwirtschaft dahin 
gelöst, daß es dem Betriebsrat ein wirtschaftliches 
M itwirkungsrecht nur in den Fällen zugesteht, in 
denen wirtschaftliche Maßnahmen des Arbeitgebers 
zugleich in besonders eklatanter W eise in die soziale 
Stellung des Arbeitnehmers eingreifen, in denen also 
die sozialen Elemente wirtschaftliche Prinzipien über
wiegen. Das gilt gemäß § 72 BetrVerfG. von Betriebs
stillegungen oder -einschränkungen, von wesentlichen 
Änderungen des Betriebes oder des Betriebszweckes 
und von^der Einführung grundlegend neuer A rbeits
methoden, soweit sie nicht offensichtlich dem tech
nischen Fortschritt entsprechen oder dienen. Solche 
Maßnahmen sind nach allgem einer Lebenserfahrung 
geeignet, M assenentlassungen herbeizuführen, sie be
rühren daher unm ittelbar die soziale Stellung des 
einzelnen Arbeitnehmers. Bei allen anderen Maß
nahm en wirtschaftlicher A rt besteht nur eine Infor
mationspflicht des Unternehmers gegenüber dem W irt
schaftsausschuß ohne irgendwelche Bindung an ein 
Mitwirkungsrecht.
Damit hat der Bundesgesetzgeber versucht, eine 
Synthese zwischen der freiheitlichen Grundhaltung 
unserer Verfassung**) und den ihm nach Art. 20 GG 
auferlegten sozialen Verpflichtungen zu schaffen. 
Diese Haltung der Gesetzgebung ist im Rahmen des 
gegenwärtig proklam ierten W irtschaftssystems richtig. 
Aber es fragt sich, ob das geltende W irtschaftssystem 
und damit natürlich auch die getroffene Regelung des 
wirtschaftlichen Mitbestimmungsrechts der sozialen 
W irklichkeit entsprechen. Das soll an folgendem er-
“ ) Zu dieser freiheitlichen Grundhaltung gehört auch die Freiheit 
der W irtsdiaft von  reditUdien. Bindungen.

klärt werden: W enn man davon ausgeht, daß in der 
sozialen M arktwirtschaft der an einschränkende oder 
aufhebende Monopol- und Machtstellungen nicht ge
bundene Preis nach dem Prinzip von Angebot und 
Nachfrage allein den W ettbewerb regelt, und wenn 
man ferner berücksichtigt, daß nicht nur der Käufer 
den Preis bestimmt, sondern daß — wie es das Bei
spiel der Fordwerke zeigt — auch der Unternehmer 
durch den von ihm g e s e t z t e n  Preis den Verbrauch 
regeln kann, so ist daraus zu folgern, daß der Unter
nehm er das Risiko allein zu tragen hat, wenn er 
falsch kalkuliert, dadurch wettbewerbsunfähig wird 
und sein Unternehmen eingeht. In W ahrheit trägt 
aber der Unternehmer nach dieser theoretisch zu
nächst richtig erscheinenden These nicht allein das 
Risiko, sondern mit ihm tragen es sämtliche Ar
beitnehm er des Unternehmens, die im Falle der Li
quidation oder des Konkurses des Unternehmens ent
lassen werden müssen. Sie sind jedoch juristisch nicht 
imstande, dieses Risiko von sich abzuwenden, da es 
sich hierbei nicht um einen Fall des § 72 BetrVerfG. 
(Einschränkung und Stillegung des Betriebes^*), bei 
dem dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht zu
steht, sondern um einen Fall des § 67 BetrVerfG. 
(wirtschaftliche Lage des Unternehmens sowie Produk
tions- und Absatzlage) handelt, bei dem der W irt
schaftsausschuß lediglich ein Inform ationsredit besitzt, 
ohne gestaltend mitwirken zu können. Ein solches 
Mitwirkungsrecht müßte dem Betriebsrat schon des
wegen bereits bei der Kalkulation zur Abwendung 
des sozialen Risikos eingeräumt werden, weil seine 
Mitwirkung erst im Zeitpunkt des Konkurses oder 
der Licjuidation nicht möglich wäre, ohne dadurch die 
Rechte der Gläubiger des Unternehmers einzu
schränken. Aus diesem Grunde kann das Mit
wirkungsrecht nach § 72 BetrVerfG. bei Betriebsstill
legungen auch niemals auf Konkurs und Liquidation 
oder ähnliche vom G e s e t z  angeordnete Unter
nehmensauflösungen Anwendung finden. Es wäre da
her ernstlich zu überlegen, ob man nicht doch lieber 
der sozialen Wirklichkeit einem theoretischen W irt
schaftsprinzip gegenüber den Vorzug geben und das 
letztere wenigstens in dieser Hinsicht revidieren 
sollte, zumal die Bundesrepublik Deutschland nicht 
nur ein freiheitlicher, sondern nach Art. 20 GG auch 
ein s o z i a l e r  Rechtsstaat ist. Ein solch weitgehen
des wirtschaftliches Mitwirkungsrecht würde freilich 
voraussetzen, daß das mitbestimmende Gremium die 
nötige Sachkenntnis aufweist und die V erant
wortung mitzutragen bereit ist. Daß es oft schwierig 
ist, die richtige Synthese zwischen den beiden polaren 
Begriffen „freiheitlich" und ,,sozial" zu finden, mag 
zugegeben werden.
Das BetrVerfG. gewährt dem Betriebsrat kein Mit
bestimmungsrecht in  der Weise, daß die Verweige
rung der Zustimmung als S p e r r e  wirkt. Trotz der
**) Gemeint sein können damit nadi vernünftiger Auslegung des 
§ 72 BetrVerfG. nur die vom Unternehmer aus freier Initiative im 
voraus geplanten Stillegungen, nidit aber die durdi Liquidation 
und Konkurs zw angsw eise voigenom m enen Stillegungen.
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häufigen Verwendung der W orte „Mitbestimmung" 
und „Zustimmung" im Gesetz besitzt der Betriebsrat 
in  W ahrheit nur ein Recht des E i n s p r u c h s  gegen 
beabsichtigte Maßnahmen des Arbeitgebers mit dem 
Ziele gegenseitiger Einigung (so insbes. §§ 61, 66, 72 
BetrVerfG.). Kommt eine Einigung nicht zustande, so 
entscheidet eine überbetriebliche Schieds- oder V er
m ittlungsstelle (Arbeitsgericht bei personellen Maß
nahm en, besondere paritätisch aus Arbeitnehmern 
und V ertre te rn  des Arbeitgebers un ter Vorsitz einer 
unparteiischen Person zusammengesetzte Einigungs
und Verm ittlungsstellen in sozialen und wirtschaft
lichen Angelegenheiten). Auf Einzelheiten des recht 
kom plizierten Verfahrens, insbesondere auf die V er
bindlichkeit und die Rechtswirkungen solcher Schieds- 
oder Vermittlungsentscheidungen kann im Rahmen 
dieses Aufsatzes nicht eingegangen werden.
Es soll die Feststellung genügen, daß durch dieses 
V erfahren die Parität der Einflußnahme auf das be
triebliche Geschehen in richtiger W eise hergestellt 
ist. Ebenso wie es dem Arbeitgeber verw ehrt sein 
muß, auf Gebieten, die dem M itwirkungsrecht un ter
liegen, endgültige einseitige Maßnahmen zu treffen, 
ebenso geht es nicht an, daß der Betriebsrat durch 
die V erw eigerung einer — autoritär gedachten — Zu
stim m ung Maßnahmen des Arbeitgebers endgültig 
vereitelt. Ein in  dieser Form gedachtes M itbestim
m ungsrecht w ürde praktisch zu einem nach unserer 
W irtschaftsordnung unzulässigen Alleinbestimmungs
recht des Betriebsrates führen. Dem im BetrVerfG. 
vertre tenen  E i n i g u n g s p r i n z i p  an Stelle eines 
einseitigen Zustimmungsprinzips dürfte daher der 
V orrang gebühren*’).
Eine besondere Form des wirtschaftlichen M itbestim
m ungsrechts ist die Vertretung von Arbeitnehmern im 
A ufsichtsrat der Kapitalgesellschaften. Das Verhältnis 
der Zusammensetzung von Arbeitnehmern zu den 
übrigen Aufsichtsratsmitgliedern ist ein Drittel zu 
zwei Dritteln. Hinsichtlich der bei dieser Form des 
M itbestimmungsrechts entstehenden Problematik wird 
auf das oben zum wirtschaftlichen M itbestimmungs
recht G esagte verwiesen.

MITBESTIMMUNGSRECHT UND ARBEITSVERBÄNDE 

’Zum Schluß sei noch kurz auf das V erhältnis zwischen 
B etriebsräten und Verbänden der A rbeitnehm er und 
A rbeitgeber eingegangen. Diese Frage endgültig zu 
lösen, w ird eine der schwierigsten Aufgaben der Zu
kunft sein, die nicht nur die Rechtswissenschaft, son
dern  auch die Wirtschaftswissenschaft in besonderem 
M aße beschäftigen wird. Das BetrVerfG. enthält nur 
w enige nichtssagende Vorschriften darüber. In § 2 
BetrVerfG. heißt es: „Die Aufgaben der Gewerkschaf
ten  und der Vereinigungen der A rbeitgeber w erden 
durch dieses Gesetz nicht berührt."

An sidi ist d ieses Prinzip weder von den Sozialpartnern nodi 
im Bundestag ernstUdi angezweifelt worden. Nur bei der Frage, 
ob der Arbeitgeber Einstellungen nur mit vorheriger Zustimmung 
des Betriebsrates oder audi ohne diese vorbehaltlidi des Redits 
des letzteren, eine endgültige Einstellung zu verhindern, vor
läufig vornehmen kann, wurde dieses Problem gestreift. (Vgl. 
Aussdiußberidit des Bundestags, stenogr. Ber. S. 1W19 D; ferner 
stenogr. Ber. S. 10066.)

In den §§ 29 Abs. 4 und 31 BetrVerfG. wird bestimmt, 
daß der Arbeitgeber zu denjenigen Betriebsratssitzun
gen, an denen e r  nach dem Gesetz teilnimmt, einen 
V ertreter der Arbeitgebervereinigung, der er ange
hört, und der Betriebsrat auf A ntrag von einem Vier
tel seiner M itglieder einen Beauftragten einer im Be
trieb vertretenen Gewerkschaft zu den Sitzungen 
mit beratender Stimme hinzuziehen kann. Auch an 
Betriebsversammlungen können gemäß § 45 BetrVerfG. 
Beauftragte der im Betrieb vertretenen Gewerk
schaften beratend teilnehmen, und nach § 49 Abs. 4 
BetrVerfG. werden durch die ebenda angeordnete ab
solute Friedenspflicht im Betrieb Arbeitskämpfe tarif
fähiger Parteien nicht berührt. Eine Einflußnahme aut 
die T ä t i g k e i t  des Betriebsrats besitzen dagegen 
die Gewerkschaften mit Ausnahme ihres Rechts, die 
Auflösung des Betriebsrats beim Arbeitsgericht zu be
antragen (§ 23 BetrVerfG.), ebensowenig wie die 
Arbeitgeberorganisationen auf den Arbeitgeber in be
trieblichen Angelegenheiten. Durch diese Regelung 
wird die Autonomie der Sozialpartner in m ehrere von
einander rechtlich unabhängige Interessenbereiche auf
gespalten: in einen betrieblichen Interessenbereich 
mit technisch-wirtschaftlichen Aufgaben und in einen 
überbetrieblichen Interessenbereich mit tariflich-ar
beitsrechtlichen Aufgaben. Dazu kommen die nach 
Landesrecht bestehenden berufsständischen öffentlich- 
rechtlichen Organisationen wie z. B. in Bremen die 
Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer und die An
gestelltenkammer, die ebenfalls die wirtschaftlichen 
Interessen der in ihnen zusammengeschlossenen A r
beitnehm er zu vertreten  bzw. die wirtschafts- und 
sozialpolitischen Auffassungen und Interessen beider 
Sozialpartner auszugleichen haben. W ie sich die über
betriebliche Organisation der W irtschaft auf Bundes
ebene in dieses System einpassen wird, bleibt bis zum 
Erlaß eines entsprechenden Bundesgesetzes abzu
warten.
Es muß bezweifelt werden, ob ein solches Nebenein
ander verschiedener Organisationen mit ähnlichen 
Zwecken der sozialen Befriedung dienlich ist. Die 
dadurch hervorgerufene Zersplitterung kann die Er
reichung des gemeinsamen Zieles, die Schaffung einer 
echten Sozialpartnerschaft, unter Umständen erheblich 
erschweren. Durch die rechtliche Loslösung der Be
triebsräte von den Organisationen der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer wird der Entwicklung eines Be
triebsegoismus und -partikularismus des Betriebsrates 
sowie der Möglichkeit einer übermäßigen einseitigen 
Einflußnahme des Arbeitgebers auf schwache Betriebs
räte Vorschub geleistet^ Das wiederum verschleiert 
den Blick für das Ganze und ist — ungeachtet der zur 
Zeit noch bestehenden Gegensätze — den ehrlichen 
gemeinsamen Bestrebungen der Gewerkschaften und 
der Arbeitgeberverbände in besonderem Maße abträg
lich. Aber auch umgekehrt können die Gewerkschaften 
einen Betriebsrat in Verlegenheit bringen. N ur eines 
dieser vielen Probleme soll andeutungsweise heraus
gegriffen werden; Nach § 49 Abs. 2 BetrVerfG. darf
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der Betriebsrat keine Arbeitskampfmaßnahmen gegen 
den Arbeitgeber durdiführen. W enn nun ein solcher 
Betriebsrat der Aufforderung einer Gewerkschaft Folge 
leistet und unter der Belegsdiaft eine Urabstimmung 
über einen auszurufenden Streik abhält, auf Grund 
derer der Streik tatsädilidi durdigeführt wird, so en t
steht die sdiwierige Frage, ob dieser Arbeitskampf 
als Kampf „einer tariffähigen Partei" angesehen wer
den kann und damit reditmäßig ist oder ob audi die
ser Kampf unter die absolute Friedenspflidit fällt. Fer
ner wäre zu fragen, ob die Organisationspflidit des 
Betriebsrates gegenüber seiner Gewerksdiaft, d. h. die 
Pflidit, einem von dieser ausgerufenen Streik nadizu- 
kommen, stärker ist als die gesetzlidie absolute Frie
denspflidit im Betrieb.
V ielleidit wäre es dem Gesamtziel, eine V erständi
gung zwisdien Kapital und Arbeit auf a l l e n  Gebie
ten zu erreidien, dienlidier gewesen, die Gewerk
sdiaften und die Arbeitgeberorganisationen stärker an 
dem sozialen betrieblidien Gesdiehen zu beteiligen, 
als dies nadi dem Gesetz gesdiehen ist, und zwar nicht

nur am betrieblichen Gesdiehen selbst, sondern audi 
an der Sdiliditung von Betriebsstreitigkeiten. Daß 
audi bei einer soldien Lösung nidit zu untersdiätzende 
Sdiw ierigkeiten auftreten, soll nicht verschwiegen 
werden. Man denke nur an die Frage des Verhältnisses 
der von den Gewerkschaften beeinflußten Betriebsräte 
zu den nicht organisierten Arbeitnehm ern oder an die 
Frage, wie sich die Betriebsräte zu verhalten hätten, 
wenn in einem Betrieb m ehrere Gewerkschaften mit 
verschiedenen Zielen vertreten  sind. Als wichtigster 
Einwand gegen eine gesetzlich festgelegte Beeinfluß
barkeit der Betriebsräte durch die Gewerkschaften 
hätte ferner der Einwand zu gelten, daß dann den 
letzteren m ittelbar ein betriebliches Mitbestimmungs
recht eingeräumt würde, das, namentlich soweit es sich 
um das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht handelt, 
einer nach dem Grundgesetz unzulässigen allgemeinen 
Sozialisierung gleichkäme. Immerhin sind diese Schwie
rigkeiten nicht unüberwindbar, wenn der Gesetzgeber 
den Gewerkschaften in dieser Hinsicht gewisse Be
schränkungen auferlegt.

Sum m ary: F u n d a m e n t a l s  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  o f  C o n c e r n s  
A c t .  I n an o u tline  o f th e  h is to rica l 
d evelopm ent of th e  G erm an  Con
s titu tio n  of C oncerns A ct, th e  au tho r 
show s th a t, in  G erm any, th e  con 
stitu tio n  of concerns has n e v e r y e t 
risen  o u t of th e  c rea tiv e  id ea  of a w ill 
for m utual u nderstand ing , b u t th a t 
leg isla tio n  w as a lw ay s forced abo u t by 
th e  necessities  o f th e  day . T he attem pts 
m ade by th e  soc ia l p a r tn e rs  afte r 1950 
to com e to  a  v o lu n ta ry  u n d erstan d in g  
h av e  also  failed. Thus, in  v iew  of ris 
ing  social tens ion  th e  leg isla to r again  
h ad  to tak e  th e  in itia tiv e  an d  decree  a 
C o nstitu tion  of C oncerns A ct. This 
s itu a tio n  n ecessa rily  g av e  th e  A ct th e  
shape of a  com prom ise. The au tho r 
first deals w ith  th e  ran g e  of th e  new  
A ct w hich covers ex clus ively  concerns 
of th e  p riv a te  econom y and  is even  
h e re  confined to concerns of a  ce rta in  
size. H e th en  exp la ins th e  functions 
an d  ta sk s d evo lv ing  on th e  con
s titu tio n a l bod ies of th e  concern  (w orks 
council, econom ic com m ittee, m eeting  
of personnel). Follow ing th a t, the  scope 
a n d  th e  form  of th e  righ t of co -deter
m ination  a re  d iscussed  in  deta il, and  
th e ir  indu stria l and  soc ia l justifica tion  
rev iew ed .

R ésum é: L e s  p r i n c i p e s  d e  l a  
l o i  s u r  l e  r é g i m e  d e s  e x 
p l o i t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s .  
D 'une esqu isse  du développem en t 
historicjue de la  loi su r le  régim e des 
exp lo ita tions in d u strie lles  en A llem agne 
l 'a u te u r  conclu t que ju sq u 'à  p ré sen t 
les m esu res p rises  successivem ent n 'o n t 
jam ais  rep ré sen té  le  fru it d 'u n  élan  
c ré a te u r  ten d an t à  une  com préhension  
m utuelle . Car, sous la  p ress io n  des c ir
constances, le  règ lem en t fu t to u jo u rs  
o c tro y é  p a r  la  force de la  loi. M êm e 
ap rès  1950 le s  efforts de ré so u d re  ce 
prob lèm e p a r u n  accord  am iable des 
p a r te n a ire s  sociaux  on t subi échec. 
A insi le  lég isla teu r, en  ég ard  des te n 
sions soc ia les cro issan tes, s 'e s t v u  
obligé de p ren d re  l 'in itia tiv e  po u r la 
p rom ulga tion  d 'u n e  nouvelle  loi. C et 
é ta t de  chose exp lique le  ca rac tè re  de 
com prom is que rev ê t ce tte  loi. L 'au teu r 
en  délim ite le  dom aine d 'ap p lica tio n  
qui n 'en g lo b e  que des en trep rise s  
p rivées. P ourtan t se lon  l'im p o rtan ce  
re la tiv e  des en trep rise s  des m odifica
tions res tr ic tiv es  son t p révues. L 'au teu r 
nous ren se ig n e  sur le s  fonctions e t les 
tâches des o rganes (conseil d 'e n tre 
p rise , com ité économ ique, réu n io n  de 
l 'éq u ip e  de l'en trep rise ) a in s i que sur 
le s  s tipu la tions du d ro it de cogestion  
do n t il analyse  la  ju stifica tion  se lon  
les p o in ts de v u e  de l 'e n tre p rise  e t des 
rev en d ica tio n s sociales.

R esum en: I d e a  f u n d a m e n t a l  d e  
l a  l e y  c o n s t i t u c i o n a l  d e  
e m p r e s a .  R esum iendo el desarro llo  
h istó rico  de  la  ley  co nstituc ional de 
em presa  alem ana, el au to r  dem uestra  
que la  constitu c ió n  de em presa  alem ana 
no h a  surg ido  n u nca  de  u n a  idea 
c read o ra  de  u n  m utuo entendim iento , 
sino  que  son siem pre los períodos 
críticos que ex ig ie ro n  u n  reglam ento  
legal. T am bién se fru s tra ro n  los en
say o s hechos d espués de  1950 con m iras 
a  un  v o lu n ta rio  acuerdo  en tre  los p ar
te s  sociales, de m an era  que, conside
rando  las c rec ien te s  ten s io n es sociales, 
el leg islado r te n ía  que v o lv e r  a  tom ar 
la  in ic ia tiv a  de la  prom ulgación  de una 
le y  constituc ional de em presa. Esta 
s ituac ión  h a  dado a  e s ta  ley  necesa
riam en te  u n  c a rac te r  de acuerdo  de 
com prom iso. El au to r  define p rim era
m ente  la  zona de  ap licación  de la 
n u ev a  ley , la  cual ab arca  exclusiva
m ente  la s  em presas de la  econom ía 
p rivada , pero  tam bién  en  e s te  sector 
ex perim en ta  c ie r ta s  re s tricc io n es según 
el tam año  de  la  em presa. Se analizan 
la s  funciones y  ta re a s  de  los organ is
m os de  la  constitu c ió n  de  em presa 
(consejo o b rero , com ité económ ico, 
reu n ió n  del personal). El con tenido y 
la  form a del derecho a p a rtic ip a r  están  
es tud iadas deten id am en te  y  juzgadas 
según sus au to rizac io n es sociales de la 
em presa.
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