
Fachtagung Weiterbildung 2008 des Bundesfachbereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung

Se
ite
1

Perspektiven f�r die Weiterbildung 
trotz ungleicher 

Besch�ftigungsverh�ltnisse

Dokumentation der Fachtagung des 
Fachbereichs Bildung, Wissenschaft und 

Forschung
in Berlin am 25. November 2008



Fachtagung Weiterbildung 2008 des Bundesfachbereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung

Se
ite
2

Prek�re Besch�ftigung und ihre Auswirkungen auf die 
betriebliche Interessenvertretung
Helmuth M. Kramer
GBR-Vorsitzender des bfw/DGB

Seite 4

Folgen prek�rer Besch�ftigung in der Weiterbildung

Matthias Neis
Friedrich-Schiller-Universit�t Jena

Seite 10

Perspektiven f�r die Weiterbildung trotz ungleicher
Besch�ftigungsverh�ltnisse

Ergebnisse der Workshops

Seite 31

Der Tarifvertrag f�r Honorarbesch�ftigte in der Weiterbildung in 
�sterreich

Anita Stavik
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 
Papier (GPAdjp), Wien

Seite 37

Res�mee und Schlusswort

Petra Gerstenkorn
Mitglied im ver.di Bundesvorstand
Leiterin des ver.di Bundesfachbereichs Bildung, Wissenschaft 
und Forschung

Seite 53

Redaktion:
Peter Schulz-Oberschelp,
Netzwerk Weiterbildung



Fachtagung Weiterbildung 2008 des Bundesfachbereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung

Se
ite
3

Perspektiven f�r die Weiterbildung trotz ungleicher
Besch�ftigungsverh�ltnisse

Die Rahmenbedingungen in der beruflichen Weiterbildung haben sich
grundlegend ver�ndert. Die durchschnittlichen TeilnehmerInnenzahlen an
Ma�nahmen der beruflichen Weiterbildung (FbW) sind von 2002 bis 2007
um zwei Drittel zur�ckgegangen. In f�nf Jahren wurden �ber 30.000
unbefristete sozialversicherungspflichtige Besch�ftigungsverh�ltnisse in
der Branche abgebaut. Die verbliebenen Besch�ftigten aus fr�heren
Stammbelegschaften stellen in vielen F�llen nur noch eine Minderheit.
Stattdessen hat der Anteil der prek�r besch�ftigten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer st�ndig zugenommen.

Durch die Belegschaften der Weiterbildungsbetriebe verlaufen mittlerweile
vielf�ltige Konfliktlinien, z.B.

 zwischen noch tarifgebundenen Altbesch�ftigten und nicht mehr 
tarifgebundenen Neubesch�ftigten, die erheblich schlechter bezahlt 
werden,

 zwischen unbefristet Besch�ftigten und einer st�ndig wachsenden 
Zahl von befristet eingestellten Kolleginnen und Kollegen,

 zwischen „Stammbelegschaften“ und einer zunehmenden Zahl von
Leiharbeitnehmerinnen und -nehmern, die allerdings auch dauerhaft 
in dem selben Betrieb eingesetzt werden und �ber konzerneigene 
Tochterunternehmen eingestellt wurden,

 zwischen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern und einer immer gr��eren Zahl von 
Honorarbesch�ftigten.

Die Wahrnehmung und Vertretung der heterogenen Interessen der
verschiedenen Besch�ftigtengruppen stellt die Betriebsr�te und 
Mitarbeitervertretungen vor erhebliche Herausforderungen. Sie stehen 
daher im Mittelpunkt unserer diesj�hrigen Fachtagung f�r Betriebsr�te der
beruflichen Weiterbildung und der beruflichen Rehabilitation. Wir wollen 
uns mit dieser zunehmend schwieriger werdenden Situation
auseinandersetzen und L�sungsm�glichkeiten diskutieren.

An der Fachtagung nahmen etwa 100 Kolleginnen und Kollegen aus 
Weiterbildungseinrichtungen teil. Petra Gerstenkorn erkl�rte in ihrem 
Res�mee:

„Die Botschaft, die von dieser Konferenz ausgehen soll, liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen lautet:
Die Arbeit geht weiter!
Wir k�mpfen f�r die Sicherung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
in der Weiterbildungsbranche!“
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Prek�re Besch�ftigung und ihre Auswirkungen auf die 
betriebliche Interessenvertretung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

betriebliche Interessenvertretung war und ist nur partiell erfolgreich. 

Auf der einen Seite gab und gibt es Gro�betriebe und durchorganisierte 
Branchen, in denen Interessenvertretung in der Regel gut funktioniert.

Bei gro�en Unternehmen, Stahl, Kohle, Maschinenbau, Bau etc. war die 
Interessenvertretung in der Vergangenheit relativ einfach. In der Regel 
gab es in diesen Unternehmen oder gar Wirtschaftszweigen eine starke 
Arbeitnehmervertretung, die eine geschlossene und vor allem organisierte 
Belegschaft vertraten.

Auch heute ist die Interessenvertretung in gro�en Unternehmen, wie z.B. 
der Automobilindustrie, der Chemie etc. noch effizient.

Gute Tarifvertr�ge und betriebliche Regelungen konnten und k�nnen in 
solchen Unternehmen oder in Fl�chentarifvertr�gen durchgesetzt werden, 
weil die entsprechende Kampfkraft der Arbeitnehmer, ihrer Vertretungen 
und ihrer Gewerkschaften vorhanden war.

Das Erfolgsrezept war klar:

Geschlossene Belegschaften mit hohem Organisationsgrad und dem 
Bewusstsein, dass ausschlie�lich solidarisches Handeln ihre ureigensten 
Interessen durchsetzen kann, waren der Garant f�r den Erfolg. 

Auf der anderen Seite gibt es die Klein- und Mittelst�ndischen Betriebe, 
das Handwerk und den Handel.

Ihren Belegschaften fehlt meist die Kampfkraft zur Durchsetzung ihrer 
Interessen mehr oder weniger.

Die Besch�ftigten dieser Betriebe bilden keine kampfstarke Einheit und 
dementsprechend sind ihre Eink�nfte und Arbeitsbedingungen eher 
bescheiden.
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Als die Arbeitgeber merkten, dass sie gegen starke Belegschaften kaum 
Chancen haben, handelten sie schnell und nachhaltig. Dabei war das 
ewige Get�se bei Tarifverhandlungen und in der Lobby der jeweiligen 
Bundesregierungen nur ablenkendes Gepl�nkel. Die eigentliche Strategie, 
die, die uns heute zunehmend in Bedr�ngnis bringt, war eine Andere und 
sie kam auf leisen Sohlen daher. 

Zun�chst ist sicher zu stellen, dass die Anzahl der Stellenbewerber 
deutlich gr��er ist, als die Zahl der ben�tigten Arbeitnehmer. Mit einer 
gewissen Arbeitslosenquote werden Arbeitnehmer und ihre Vertretungen 
willf�hriger und billiger. Bei dieser Aufgabe hat auch die Politik geholfen.

Dann musste es in aller Vorsicht gelingen, die Belegschaften zu spalten, 
die starken, kampfkr�ftigen Einheiten zu zersplittern und die Solidarit�t 
der Besch�ftigten zu zerbrechen. 

Ausgr�ndungen:

Aus einem Unternehmen, z.B. mit den Abteilungen Einkauf, Verkauf, 
Maschinenbau, Elektrotechnik, Service, Logistik und Instandsetzung 
wurden viele, voneinander unabh�ngige Unternehmen. Aus dem Verkauf 
wurde die X-Trade GmbH, gefolgt von der Maschinenbau GmbH und der 
Elektrotechnik GmbH, die Logistik wurde an ein 
Dienstleistungsunternehmen vergeben, der Service ebenfalls. Die 
Instandhaltung wurde auf die diversen GmbHen aufgeteilt. Alle neuen 
Unternehmen hatten mit dem Tarifvertrag der ehemaligen 
Stammgesellschaft nichts mehr zu tun. Das Spiel war wieder offen.

Die neuen Unternehmen waren auch nicht mehr Mitglieder des bisherigen 
Arbeitgeberverbandes, so dass die alten Tarifvertr�ge, abgesehen von der 
M�glichkeit einen Betriebs�bergang nach � 613a BGB geltend zu machen, 
f�r die Belegschaften nicht mehr angewendet werden mussten.

Das hat schon prima funktioniert, aber auch die ausgegr�ndeten Einheiten 
waren nur wirtschaftlich, wenn sie eine gewisse Gr��e hatten. Dort konnte 
sich dann schnell wieder eine geschlossene Belegschaft bilden, die einen 
Betriebsrat w�hlt und die gewerkschaftlich organisiert war, so dass dann 
schon bald mit den n�chsten Tarifverhandlungen zu rechnen war.

Leiharbeit:

Jetzt kam der Gedanke der Leiharbeit ins Spiel. Wenn man einen Teil der 
Belegschaft entl�sst und dann, dem Gedanken der Flexibilisierung folgend, 
Zeitarbeitsunternehmen mit der Gestellung der ben�tigten Fachkr�fte 
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beauftragt, hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zun�chst
kauft man Fachpersonal billiger ein, denn die Zeitarbeitsunternehmen 
unterliegen nicht dem entsprechenden Fl�chentarifvertrag. (z.B. Metall) 
Au�erdem hat man zwei Belegschaften, die nicht mehr miteinander 
solidarisch sind. Durch die Gesetzgebung der AGENDA 2010 sind die 
Leiharbeiter zudem in einer so bescheidenen Position, dass die nackte 
Angst sie vor Arbeitskampfma�nahmen zur�ckschrecken l�sst.

So begann die Schw�chung der Arbeitnehmervertretungen und wir haben 
sie lange Zeit ignoriert und auch keine Mittel gefunden, dieser Entwicklung 
entgegenzutreten. Im Gegenteil, auch Betriebsr�te und Gewerkschaften 
sahen in der Leiharbeit eine M�glichkeit die Betriebe flexibel zu halten und 
dabei die Stammbelegschaften zu sch�tzen. Der Leiharbeitsanteil nahm 
jedoch best�ndig zu und die Stammbelegschaften wurden dezimiert und 
ihre Einkommen stagnierten. Die Instrumente, die Belegschaften zu 
spalten und letztlich handlungsunf�hig zu machen sind dann weiter 
entwickelt und verfeinert worden und der Gesetzgeber hat durch die 
„Liberalisierung der Arbeitsm�rkte“ den Weg in die Sklavenhaltung 
ge�ffnet.

Befristete Arbeitsvertr�ge:

Wir kennen sie alle, die Kolleginnen und Kollegen, die nur f�r eine 
bestimmte, in der Regel kurze Zeit, einen Arbeitsplatz in unseren 
Unternehmen haben.

Sie leben von einem kurzfristig garantierten Einkommen und leben mit der 
Angst, ihren Arbeitsplatz in K�rze zu verlieren. Ihnen werden 
Arbeitssituationen zugemutet, bei denen Festangestellte auf die 
Barrikaden gehen w�rden. Aber, sie k�nnen sich ja nicht wehren, die 
n�chste Vertragsverl�ngerung steht an, und dann???

Die Arbeitgeber finden viele Wege das Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) zu ihren Gunsten auszulegen und zu umgehen.

Viele dieser Kolleginnen und Kollegen befinden sich seit vielen Jahren in 
dieser Situation( Kettenarbeitsvertr�ge). Ein befristeter Arbeitsvertrag jagt 
den n�chsten. Sie f�hlen sich der Stammbelegschaft nicht zugeh�rig. 
Einen Arbeitskampf zu unterst�tzen w�rden sie nicht wagen.

In der Weiterbildung:

Die Weiterbildungsunternehmen sind Spiegel der Gesellschaft und f�r sie 
gilt das eben gesagte analog. Die Krise in der Weiterbildung, ausgel�st 
durch den vermeintlichen Skandal bei der Bundesanstalt f�r Arbeit und 
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durch die modernen Gesetze f�r den Arbeitsmarkt (Hartz) hat die 
Besch�ftigten daselbst jedoch schneller und h�rter getroffen als die 
�brigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.

W�hrend Betriebsr�te und Belegschaften der gr��eren Unternehmen oft 
mit ihren Gesch�ftsf�hrungen aufgrund der Monostrukturierung ihrer 
Unternehmen und die fast ausschlie�liche Ausrichtung ihrer 
Gesch�ftst�tigkeit auf die �ffentliche Hand haderten und nachhaltig die 
Diversifizierung ihrer Unternehmen einforderten, haben die Unternehmen 
die Diversifizierung schon eingeleitet. Allerdings nicht bei den 
Gesch�ftsfeldern sonder bei den Belegschaften.

Diversifizierung der Belegschaften:

Fast alle Bildungstr�ger haben ihre Strukturen ver�ndert. Die 
Belegschaften haben das bezahlt und leiden bis heute darunter.

Beispiel: Bildungstr�ger A:

Die ehemals starke Belegschaft wurde zun�chst, wie �brigens 
ausnahmslos alle anderen Belegschaften auch, um ca. 50% und mehr 
reduziert. Dann wurden neue Bildungsunternehmen gegr�ndet und die 
Reste der alten Belegschaft erhielten das Angebot, zu reduziertem Gehalt 
in die neuen Gesellschaften einzutreten. Die Gehaltsniveaus spotten jeder 
Beschreibung aber auch das ist eher branchentypisch. Das alte 
Unternehmen zahlte fr�her BAT. Heute ist in 36 Gesellschaften und 8 
Fachschulen davon nichts mehr �brig. Aus einer Stammbelegschaft 
wurden x Teilbelegschaften, Solidarit�t, gemeinsames Handeln und 
Kampfkraft sind dahin.

Beispiel: Bildungstr�ger B:

Dieser Tr�ger hat seine Belegschaft abgeschafft. Er hat diverse eigene 
Zeitarbeitsunternehmen gegr�ndet aus denen er ihren Personalbedarf zu 
Dumpingl�hnen deckt. Andere Tochtergesellschaften, so hei�t es auf der 
seiner Web-Site, sind im Bereich „Human Ressources“ t�tig. Wo es keine 
geschlossene Belegschaft gibt, gibt es auch keine Solidarit�t, Kampfkraft 
schon gar nicht.

Beispiel: Bildungstr�ger C

Dieser Bildungstr�ger hat alte Tarifvertr�ge f�r ung�ltig erkl�rt und 
christliche Tarifvertr�ge, zu christlichen Hungerl�hnen mit den christlichen 



Fachtagung Weiterbildung 2008 des Bundesfachbereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung

Se
ite
8

Gewerkschaften vereinbart. Die Belegschaft hat ihre Einheit, ihre 
Kampfkraft verloren, vollst�ndig.

Dies sind nur einige Beispiele aus der Branche, symptomatisch f�r die 
meisten anderen Bildungstr�ger. 

Die Betriebsr�te und Gewerkschaften haben es mit einer deprimierten und 
ver�ngstigten Belegschaft zu tun, die das Vertrauen in die 
Handlungsf�higkeit ihrer Interessenvertretungen weitgehend verloren hat.

Sie haben jetzt in den Betrieben mehrere Arbeitnehmergruppen zu 
vertreten. Das sind noch in Teilen die alten Stammbelegschaften, 
dezimiert und desillusioniert. Das sind Belegschaften aus nicht 
tarifgebundenen Gesellschaften des Tr�gers. Das sind Belegschaften neu 
gegr�ndeter Gesellschaften. Das sind vermehrt Leiharbeitnehmer. Das 
sind Belegschaftsanteile der ewig befristet Besch�ftigten und letztlich die 
Anzahl der Freiberufler die Freiberufler sind, weil sie keine Chance auf eine 
feste Anstellung haben.

Betriebsr�te gibt es fast ausschlie�lich in den alten Stammbelegschaften 
oder dort, wo es gelungen ist, Gemeinschaftsbetriebe durchzusetzen. Der 
Anteil der Stammbelegschaften jedoch ist letztlich nur noch unbedeutend 
und reicht nicht mehr aus, die Interessen der Arbeitnehmer 
durchzusetzen. K�me es bei den Stammbelegschaften z.B. zu einem 
Streik, so k�nnte der Ausbildungsbetrieb mit den anderen Belegschaften, 
den zeitbefristeten, den Leiharbeitern und den Freiberuflern m�helos 
aufrecht erhalten werden. 

Dar�ber hinaus ist es ein Leichtes f�r den Arbeitgeber, die anderen 
Besch�ftigten gegen die Stammbelegschaften aufzubringen. Nach dem 
Motto, „da verdienen die schon Tausende Euro mehr als ihr und nun m�sst 
ihr auch noch f�r die schuften, weil sie den Hals nicht voll kriegen und 
noch mehr verdienen wollen als ihr.“

Dazu kommt auch noch, dass bedeutende Teile der Belegschaften von 
Gewerkschaften nichts wissen wollen. Das liegt sicher zum Teil in 
gesellschaftlichen Entwicklungen und im Zeitgeist begr�ndet. Aber vor 
allem diejenigen, die auf den Billigjobs arbeiten sagen sehr deutlich, dass 
ihnen von dem bisschen Geld das sie verdienen, 1% Gewerkschaftsbeitrag 
vom Brutto, der Netto zu zahlen ist, zu viel ist. Schlie�lich, so hei�t es 
mancherorts, halten manche Gewerkschaftsbosse die AGENDA 2010 
immer noch f�r richtig, zumindest wenn sie das richtige Parteibuch haben.
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Wie dieser Knoten zu l�sen ist, diese Frage ist nicht in einem Satz zu 
beantworten. Ans�tze zur L�sung solcher Probleme, wie Tarifvertr�ge mit 
Equal Pay und Equal Treatment Elementen sind sicher ein erster Schritt. 
Aber sie werden derzeit bei einigen Unternehmen der Metall- Industrie 
abgeschlossen, in Betrieben, in denen Geld verdient wird. 

In der Weiterbildung wird aber Geld ausschlie�lich mit dem Lohnverzicht 
der Arbeitnehmer und durch strategisches Lohndumping verdient.

Die Arbeitnehmer m�ssen aber wieder zu der Einsicht kommen, dass nur 
solidarisches Handeln ihnen hilft. Sie d�rfen sich nicht weiter durch 
geschickte Parolen der Arbeitgeberseite und interessengesteuerter Politik 
davon abhalten lassen, sich zusammenzuschlie�en. Die 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer, Betriebsr�te und Gewerkschaften, 
sind kein Relikt vergangener Zeiten, sie werden in Zukunft notwendiger 
sein als in den letzen 50 Jahren. Das Kapital und die Politik werden den 
Besch�ftigten nicht helfen, ein Leben in W�rde, mit ausreichendem 
Einkommen zu leben. Daf�r wird zu k�mpfen sein, leider.

Die betrieblichen Interessenvertretungen und die Gewerkschaften haben 
sich noch nicht wirklich auf diese Herausforderung eingestellt. 

Wir sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch sehr in den alten 
Mechanismen der Arbeitswelt gefangen. Aber diese Welt hat sich 
ge�ndert, langsam und fast unmerklich. (Oder haben wir das nur 
ignoriert?) Wir brauchen andere Strategien, um dieser, f�r Arbeitnehmer 
sch�dlichen Entwicklung, entgegenzutreten.

Gehen wir es an!

Helmuth M. Kramer

GBR- Vorsitzender der

Berufsfortbildungswerk, Gemeinn�tzige 

Bildungseinrichtung des DGB GmbH (bfw)
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Folgen prek�rer Besch�ftigung in
der Weiterbildung

Tagung: Perspektiven f�r die Weiterbildung
trotz ungleicher Besch�ftigungsverh�ltnisse
Berlin, 25.11.08
Matthias Neis

Gliederung

1. Was ist Prekarisierung?
2. Verbreitung von Prekarisierung
3. Die Spaltung der Erwerbsgesellschaft
4. Die Situation in der Weiterbildung
5. Folgen der Prekarisierung in der 

Weiterbildung
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These

 Gegenw�rtig erleben wir die Wiederkehr 
sozialer Unsicherheit in die an sich reichen 
und historisch gesehen noch immer �beraus 
reichen Gesellschaften des Westens. 

1. Was ist Prekarisierung
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Wiederkehr der Unsicherheit

 49 % bef�rchten, „ihren Lebensstandard 
nicht halten zu k�nnen“

 59 % sind �berzeugt, sich finanziell 
einschr�nken zu m�ssen

 44 % f�hlen sich „vom Staat allein gelassen“
 63 % machen „die gesellschaftlichen 

Ver�nderungen Angst“

Definition f�r Prekarit�t

 Laut Duden l�sst sich prek�r mit unsicher, 
unstet, heikel oder widerruflich �bersetzen. 
Eine prek�re Besch�ftigung ist eine unstete, 
auf Widerruf gew�hrte, unsichere 
Besch�ftigung.
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Dimensionen der Prekarit�t

1) Materiell-reproduktive Dimension: nicht existenzsichernd;

2) Institutionelle Dimension: unterschreitet „normale“ Standards bei 
Partizipation an industriellen und sozialen Schutzrechten (soziale 
Sicherungen, Tarifbestimmungen, Mitbestimmungsm�glichkeiten);

3) Sozial-kommunikative Dimension: erschwert befriedigende 
Sozialbeziehungen am Arbeitsplatz und die Integration in soziale 
Netze;
4) Zeitdimension: schr�nkt die M�glichkeiten einer 
Zukunftsorientierten Lebensplanung ein; Zwang zu kurzfristiger, 
reaktiver Planung
5) Sozial-moralische Dimension: Bewirkt Anerkennungsdefizite;

6) Sinnhaft-Subjektbezogene Dimension: Kann zu Sinnverlust 
f�hren.

2. Verbreitung von Prekarisierung
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Wachstum atypischer Besch�ftigung

Wachstum atypischer Besch�ftigung
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Formen atypischer Erwerbsarbeit

Entwicklung des Niedriglohnsektors
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Entwicklung der Leiharbeit

Entwicklung der Leiharbeit



Fachtagung Weiterbildung 2008 des Bundesfachbereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung

Se
ite
17

3. Die Spaltung der Erwerbsgesellschaft

Eine Typologie der neuen 
Erwerbsgesellschaft
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(1) Drei Kristallisationspunkte von 
Prekarit�t

 Bei der Prekarisierung handelt es sich nicht 
um ein Ph�nomen an den R�ndern der 
Arbeitsgesellschaft. Neben dem dauerhaften 
Ausschluss von Erwerbsarbeit und der 
Expansion unsicherer Besch�ftigung sind die 
kollektiven Status�ngste von 
Stammbesch�ftigten ein zentraler 
Kristallisationspunkt von Prekarit�t.

(2) Bedeutungswandel von 
Erwerbsarbeit

 Prekarit�t verfestigt sich mehr und mehr zu 
einer Lebenslage, die sich nicht nur durch 
materiellen Mangel, Unsicherheit, ung�nstige 
Arbeitsbedingungen und 
Anerkennungsdefizite, sondern vor allem 
durch schwindende M�glichkeiten zu einer 
l�ngerfristigen Lebensplanung auszeichnet.
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(3) Eine Schwebelage

 Die prek�r Besch�ftigten befinden sich in 
einer eigent�mlichen „Schwebelage“. Sie 
m�ssen alle Energien mobilisieren, um den 
Sprung vielleicht doch noch zu schaffen. 
Andererseits sind permanente 
Anstrengungen auch n�tig, um einen 
dauerhaften sozialen Abstieg zu vermeiden. 
Wer in seinen Anstrengungen nachl�sst, 
dem droht der Absturz in die „Zone der 
Entkoppelung“. 

(4) Flexibilisierung als Freiheitsgewinn 
f�r kreativ Arbeitende

 Es gibt Gruppen, f�r die flexible 
Besch�ftigung Freiheitsgewinn bedeutet. 
Solche Gruppen verf�gen �ber finanzielle 
Ressourcen und Qualifikationen, die sie von 
den Sorgen um die Subsistenz dauerhaft 
entlasten. F�r die Masse der prek�r 
Besch�ftigten trifft das nicht zu; f�r sie wird 
Flexibilisierung zu „Flexploitation“ (Bourdieu 
1998).
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(5) Es gibt keinen linearen 
Desintegrationsprozess

 In Abh�ngigkeit von Alter, Haushaltsform, 
Geschlecht, Qualifikation, Region und 
Nationalit�t wird unsichere Besch�ftigung 
h�chst unterschiedlich verarbeitet. Je j�nger 
und qualifizierter die Besch�ftigten sind, 
desto gr��er ist die Hoffnung, den Sprung in 
eine Normbesch�ftigung noch zu schaffen. 
Integration durch Teilhabe wird durch eine 
schwache, weil zumeist fiktive 
Integrationsform ersetzt.

(6) Auswirkungen der Prekarisierung 
auf Deprivilegierte

 Die Prekarisierung trifft auch solche Gruppen 
(z. B. Frauen, Migranten), die schon immer 
zu erheblichen Teilen von 
Normbesch�ftigung ausgeschlossen waren. 
Frauen sehen sich in traditionell weiblich 
dominierten Dienstleistungsbereichen mit 
m�nnlicher Konkurrenz konfrontiert. Die 
Prekarisierung m�nnlicher Besch�ftigung 
l�uft f�r „Zuverdienerinnen“ h�ufig auf eine 
Destabilisierung des gesamten 
Lebenszusammenhangs hinaus.
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4. Die Situation in der Weiterbildung

Anteile atypischer Erwerbsarbeit in 
verschiedenen Branchen
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Besch�ftigungssituation in der 
Weiterbildung

Stellenabbau
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Honorarvertr�ge dominieren

Altersstruktur in der Weiterbildung
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Eintrittsalter 

Nebenberuflich T�tige im �berblick
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Weiterbildung als Besch�ftigungsfeld 
f�r Hochqualifizierte

Materielle Situation
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Finanzielle Zufriedenheit

Haushaltseinkommen nach Gruppen
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Intrinsische Motivation

„Geduldige Prekarier“?

 Der Zusammenhang von hohem 
Ausbildungsstand, Dominanz atypischer 
Besch�ftigung, relativ geringem Verdienst 
und hoher Identifikation mit der T�tigkeit 
findet sich in vergleichbarer Weise nur im 
Bereich der Kultur, der Medien und der 
Wissenschaft.

 Wie in diesen Bereichen k�nnte auch in der 
Weiterbildung eine Gruppe von „geduldigen 
Prekariern“ dominieren.
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5. Folgen der Prekarisierung in der 
Weiterbildung

Honorarkr�fte mit hohem prek�ren 
Potential

 Speziell hauptamtliche Honorarkr�fte tragen 
einige Prekarisierungsrisiken:
• Materiell-reproduktive Dimension: geringstes 

Einkommen unter den Gruppen;
• Institutionelle Dimension: formal kein regul�res 

Besch�ftigungsverh�ltnis, kaum institutionelle 
Rechte;

• Zeitdimension: durch versch�rfte Situation auf 
dem Weiterbildungsmarkt schwindende 
Planungssicherheit bei oft fortgeschrittenem 
Alter.
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„Schwebezustand“ auf hohem Niveau

 Die sozial-kommunikative Einbindung und 
intrinsische Motivation schaffen integrative 
Momente, die Prekarit�t d�mpfen.

 Auf sehr hohem Qualifikations- und 
Professionaisierungsniveau entsteht so ein 
prek�rer „Schwebezustand“.

Disziplinierungseffekte und 
Spaltungstendenzen

 F�r die Festangestellten k�nnen 
Arbeitsverdichtung und Abbau von 
sozialversicherungspflichtiger Besch�ftigung 
Disziplinierungseffekte erzeugen.

 Angesichts der absoluten �berzahl atypisch 
Besch�ftigter k�nnte sich eine „Wagenburg“-
Mentalit�t bei den Dauerbesch�ftigten 
verfestigen.
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Fragen arbeitspolitischen 
Gestaltbarkeit

 Zwischen zentralen Gruppen entstehen 
Interessengegens�tze;

 Multiple Vertr�ge bei verschiedenen 
Einrichtungen relativieren den 
Belegschaftscharakter;

 Ehrenamtliche Mitarbeiter und 
nebenberuflich Besch�ftigte sind strukturell 
schwer f�r Vertretungsarbeit zu aktivieren.

Das Politische an politischer Bildung

 Historisch kommt Erwachsenenbildung eine 
wichtige Rolle bei der F�rderung 
demokratischer Partizipation zu.

 Ist eine partizipatorische Perspektive noch 
m�glich, wenn die berufliche Existenz der 
Mehrzahl der Lehrenden von ihrer 
Orientierung am Markt abh�ngt?
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Ergebnisse aus den Workshops

Workshop 1
Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei verschiedenen 
Statusgruppen

Workshop 1
Gleicher Lohn f�r gleiche Arbeit – Fragen der betrieblichen 
Lohngestaltung

Workshop 1
Honorarbesch�ftigung in der Weiterbildung

Workshop 1
Anspr�che an Gute Arbeit – Der DGB-Index zur „Guten Arbeit“ im 
Kontext der Weiterbildung
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Ergebnisse aus dem Workshop 1
Beteiligungsrechte des Betriebsrats

Fachbereich Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Bereich Weiterbildung 
(25. November 2008)

BetrVG bietet formale Beteiligung
Betriebsvereinbarungen bieten M�glichkeit zur 
Gestaltung, sind aber freiwillig
BR m�ssen Belegschaft informieren und auf 
Einhaltung der Rahmenbedingungen achten

Ergebnisse aus dem Workshop 2
Gleicher Lohn f�r gleiche Arbeit

Fachbereich Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Bereich Weiterbildung 
(25. November 2008)

Leitfrage 1: Wie gro� ist das Gef�lle der Bezahlung 
bei gleicher Arbeit?

-Erhebliche Differenzen zwischen Stamm- und  
Randbelegschaften
-Ausschreibungspraxis f�rdert Pr�karisierung
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Ergebnisse aus dem Workshop 2
Gleicher Lohn f�r gleiche Arbeit

Fachbereich Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Bereich Weiterbildung 
(25. November 2008)

Leitfrage 2: Wie gehen Betriebsr�te mit dieser 
Spaltung im Unternehmen um?

-Wagenburgmentalit�t
-Ausgleich von Ungleichheiten durch 
Betriebsvereinbarungen (Befristung, Honorar und 
Mindestbezahlung)

Ergebnisse aus dem Workshop 2
Gleicher Lohn f�r gleiche Arbeit

Fachbereich Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Bereich Weiterbildung 
(25. November 2008)

Leitfrage 3: Wie k�nnen wir das gewerkschaftliche  
Ziel „gleicher Lohn f�r gleiche Arbeit“ durchsetzen?

-ALLE in Verhandlungen einbeziehen
-BR sollte Stimmung schaffen: „Wir sitzen in einem 
Boot“
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Ergebnisse aus dem Workshop 3
Honorarbesch�ftigung in der Weiterbildung

Fachbereich Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Bereich Weiterbildung 
(25. November 2008)

Leitfrage 1: Welche M�glichkeiten haben 
Honorarbesch�ftigte sich gegen Dumpingl�hne zu 
wehren?

-Vernetzung
-Information
-Beratung durch ver.di und auch durch BR
-Tarifliche Regelung auch f�r Honorarbesch�ftigte

Ergebnisse aus dem Workshop 3
Honorarbesch�ftigung in der Weiterbildung

Fachbereich Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Bereich Weiterbildung 
(25. November 2008)

Leitfrage 2: Wie l�sst sich das Verh�ltnis zwischen 
Angestellten und Honorarkr�ften so regeln, dass sie 
nicht gegeneinander ausgespielt werden k�nnen?

-Wahrnehmung der Informations- und 
Beratungsrechte der BRs
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Ergebnisse aus dem Workshop 3
Honorarbesch�ftigung in der Weiterbildung

Fachbereich Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Bereich Weiterbildung 
(25. November 2008)

Leitfrage 3: Welche M�glichkeiten bietet ver.di zur 
gemeinsamen Interessenvertretung? Was kann 
daran noch verbessert werden?

-Beratung z.B. durch mediafon
-Information �ber Netzwerk-Weiterbildung
-�rtliche Veranstaltungen von ver.di f�r prek�r 
Besch�ftigte

Ergebnisse aus dem Workshop 4
Anspr�che an gute Arbeit – der DGB Index

Fachbereich Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Bereich Weiterbildung 
(25. November 2008)

Leitfrage 1: Was ist f�r die Besch�ftigten in der 
Weiterbildung gute Arbeit?

-Einkommen- Arbeitsplatzsicherheit
-Einfluss- und Gestaltungsm�glichkeiten
-Eigenverantwortlichkeit der Besch�ftigten
-Kreativit�t
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Ergebnisse aus dem Workshop 4
Anspr�che an gute Arbeit – der DGB Index

Fachbereich Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Bereich Weiterbildung 
(25. November 2008)

Leitfrage 2: Welche Kriterien sind ihnen wichtig 
(Wertigkeit)?

-Berufl. Zukunftsaussichten/Arbeitsplatzsicherheit
-Ausreichendes und Leistungsgerechtes Einkommen
-Kollegialit�t und Betriebsklima
-Arbeitsintensit�t
-Klar umrissener Informationsfluss

Ergebnisse aus dem Workshop 4
Anspr�che an gute Arbeit – der DGB Index

Fachbereich Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Bereich Weiterbildung 
(25. November 2008)

Leitfrage 3: Welche Entwicklungen und 
Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt 
„Weiterbildung“ behindern gute Arbeit?

-Gesetze (Agenda 2010 etc.)
-Verhalten der BA und ARGEn
-Zersplitterung der Belegschaften
-Fehlende Solidarit�t und Kommunikation
-Arbeit im Ma�nahmeportfolio der BA vermindert das 
Wertgef�hl f�r geleistete Arbeit
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Perspektiven f�r die Weiterbildung trotz ungleicher 
Besch�ftigungsverh�ltnisse

Die Situation der Honorarbesch�ftigten in �sterreich
Problematik und L�sungsans�tze

Hinter einem Honorar oder einem Gehalt steht der Gegenwert f�r eine 
Leistung. Geh�lter sind im Kollektivvertrag geregelt. Der Kollektivvertrag 
gibt rechtlich verbindliche Mindeststandards bei der Entlohnung vor und 
regelt Arbeits- und Rahmenbedingungen eines Dienstverh�ltnisses.
Doch bei Honoraren gibt es keine rechtlich verbindlichen 
Mindeststandards. Auch Arbeits- und Rahmenbedingungen m�ssen die 
Honorarbesch�ftigten selbst vereinbaren. 

Bei fehlenden bzw. nicht vorhandenen Mindeststandards f�r freie 
DienstnehmerInnen und WerkvertragsnehmerInnen stellt sich daher die 
Frage: „Was ist meine Arbeit wert?“ 
Daher haben wir bereits dreimal TrainerInnen mit freiem Dienstvertrag 
oder Werkvertrag (Honorarbesch�ftigte) gefragt, was sie f�r ihre Leistung 
erhalten und zu welchen Konditionen sie arbeiten. Mit der Auswertung 
dieser Daten haben TrainerInnen die M�glichkeit ihr Honorar und die 
weiteren Vertragsbedingungen mit den Ergebnissen des 
Honorarbarometers zu vergleichen. Unsere Analyse liefert eine Darstellung 
der Ist-Situation und unsere Modellrechnung f�r ein Mindesthonorar die 
passenden Ziele f�r die individuellen Verhandlungen.

Wir, als Interessenvertretung, haben die M�glichkeit Strukturen und
Ph�nomene bez�glich der Bezahlung von TrainerInnen zu beleuchten, die 
weiteren Vertragsbedienungen zu analysieren und Daten f�r die 
Argumentation von Forderungen zu benutzen.

Alle Ergebnisse der letzten Befragung pr�sentierten wir im 
Honorarbarometer 2008. Dieses zeigt erneut auf, dass die Themen 
„Mindesthonorare im Bildungsbereich“ und „soziale Absicherung von freien 
DienstnehmerInnen und WerkvertragsnehmerInnen“ aktueller den je sind.

Zwei Entwicklungen sind ausschlaggebend f�r die Wichtigkeit dieser 
Themen:

1. Die Stagnation der Honorare bzw. das Sinken -nicht nur- durch die 
fehlende Inflationsabgeltung
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2. Das abw�lzen des wirtschaftliche Risikos durch immer wieder 
befristete Vertr�ge

Im ersten Teil dieses Beitrages werden diese beiden Entwicklungen 
erl�utert und Ergebnisse aus dem Honorarbarometer 2008 pr�sentieren. 
Im zweiten Teil finden sich die Forderungen und L�sungsans�tze der GPA-
DJP sowie die Informationen �ber aktuelle Entwicklungen in diesem 
Bereich. Im dritten und letzten Teil finden Sie einen Beitrag des 
Vorsitzenden der Interessengemeinschaft work@education �ber die 
Notwendigkeit gewerkschaftlicher Interessensvertretung in �sterreich f�r 
Menschen im Bildungsbereich.

Teil 1 – Entwicklungen und Ergebnisse aus dem Honorarbarometer 

2008

1. Die Stagnation der Honorare bzw. das Sinken -nicht nur- durch 
die fehlende Inflationsabgeltung

Wie bei den ersten beiden Befragungen wurde uns auch heuer best�tigt, 
dass die Unterschiede bei der Bezahlung derselben Leistung nach wie vor 
vorhanden sind. Jedoch ist eine Kumulierungs-tendenz der obersten und 
untersten Werte in Richtung Median und eine Stagnation bei der H�he der 
Honorare zu beobachten. Nachstehende Grafik l�sst dies nachvollziehen. 
Bei der allgemeinen Verteilung der Honorare zeigt sich, dass die 
niedrigeren Honorare leicht ansteigen die h�heren Honorare fallen, wie 
uns die blaue Linie zeigt. 

Einkommenskurven 2006-2008
alle Vertr�ge in AMS und nicht AMS Ma�nahmen
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Der Median ist von 24,2 Euro im Jahr 2006 auf 26,-- Euro im Jahr 2007 
gestiegen und ist jetzt wieder auf 24,-- Euro gefallen. Der Median zeigt 
uns, dass 50% weniger als 25 Euro verdienen und 50% mehr.

Die unterste Einkommensgruppe (die ersten 10%) verdienen weniger als 
20,-- Euro. Dieser Wert lag sowohl 2006 als auch 2007 bei 18,-- Euro. Im 
Gegensatz dazu sind die Top-VerdienerInnen (die obersten 10%) gefallen. 
Schon 2006 war das Einkommen der obersten 10% bei 43,-- Euro. 
Bedingt durch ein paar Ausrei�er bei der Datenbasis 2007 stieg dieser 
Wert auf 66,-- Euro an. Die Entwicklung bei den untersten und obersten 
10% zeigt auf, dass ein Trend in Richtung Medianwert zu beobachten ist. 
D.h. es gibt GewinnerInnen bei den niedrigeren und VerliererInnen bei 
den h�heren Honoraren.

Real ist es jedoch so, dass die Honorare sinken. Durch die fehlende 
j�hrliche Anpassung der Honorare sinkt die Kaufkraft der TrainerInnen, 
Vortragenden und Lehrenden. 
Bei den j�hrlichen Erh�hungen der angestellten TrainerInnen, 
Vortragenden und Lehrenden wird einerseits die Inflation abgedeckt und 
andererseits an Anteil am wirtschaftlichen Erfolg (Produktivit�t) 
ausgezahlt.

Daher benachteiligt die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung die als freie 
DienstnehmerInnen oder auf Basis von Werkvertr�gen t�tigen 
TrainerInnen, Vortragenden und Lehrenden. Die dauerhaften 
Preissteigerungen gerade auf dem Sektor t�glich lebensnotwendiger G�ter 
mindert ihre Kaufkraft.

F�r unseren Betrachtungszeitraum 2006 bis 2008 zeigt uns die 
Entwicklung des Verbraucherpreisindex (VPI), dass die Honorare 
durchschnittlich um 3,7% h�tten steigen m�ssen, damit die TrainerInnen, 
Vortragenden und Lehrenden real keinen Einkommensverlust h�tten.

Verbraucherpreisindex 2005 (Basis: 2005 = 100) Quelle: Statistik 
Austria

Monat 2006 2007
J�nner 100,4 102,0
Februar 100,7 102,3

M�rz 101,0 102,8
April 101,5 103,3
Mai 101,6 103,6
Juni 101,7 103,7
Juli 101,6 103,7

August 101,9 103,6
September 101,7 103,8

Oktober 101,6 104,4
November 101,7 104,9
Dezember 102,0 105,7
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� 101,5 103,7

Obwohl freie DienstnehmerInnen und WerkvertragsnehmerInnen im 
Bildungsbereich Ertr�ge im Kerngesch�ft des jeweiligen Unternehmens 
erarbeiten, der kaum in „Wissensbilanzen“ (intangible assets) gemessen 
wird, bekommen sie keinen Anteil vom „Kuchen“.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) ist der gr��te Auftraggeber am 
Bildungsmarkt. Das AMS nimmt damit auch die meisten Kapazit�ten vom 
gesamten Markt als einzelner Auftraggeber in Anspruch. Dadurch kommt 
dem AMS eine besondere Bedeutung bei der Steuerung der 
vorzufindenden Arbeitsbedingungen zugute. Ungef�hr 5.000 TrainerInnen, 
Vortragende bzw. Lehrende arbeiten in diesem Marktsegment.
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Vom AMS finanziert

�ber 36 Euro

31-35 Euro

26-30 Euro

21-25 Euro

unter 20 Euro

In AMS finanzierten Ma�nahmen gibt es eine hohe Konzentration auf ein 
bestimmtes Honorar. Im Gegensatz dazu findet sich am freien Markt eine 
breitere Einkommensstreuung.
Der Einkommensmedian im Vergleich nach Vertragsform in AMS 
finanzierten Ma�nahmen und dem freien Markt liefern uns zwei Thesen. 
1. Egal welcher Vertrag in AMS finanzierten Ma�nahmen abgeschlossen 
wird, das Honorar greift die Unterschiede (siehe Kapitel 2) nicht auf und 
ist nominell faktisch gleich hoch bzw. niedrig. Nach Abzug der 
Sozialversicherung bleibt den WerkvertragsnehmerInnen sogar weniger 
�brig.
2. Am freien Markt werden die h�heren Honorare bezahlt.
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2. Das abw�lzen des wirtschaftlichen Risikos durch immer wieder 
befristete Vertr�ge

Die Dauer des Vertragsverh�ltnisses ist aus drei Gr�nden von besonderer 
Bedeutung (siehe auch nachfolgende Grafik). Die Dauer

1. gibt den TrainerInnen, Vortragenden und Lehrenden –grunds�tzlich-
Klarheit �ber die Bezugsdauer eines Einkommens

2. gibt dem Bildungsinstitut die M�glichkeit mehr oder weniger flexibel 
die Arbeitskraft des/der Einzelnen zu planen

3. ist ein wesentliches Element zur Vertragsabgrenzung

Die nachstehende Grafik ist im Bezug auf alle drei Punkte sehr 
aufschlussreich. 

Ist Ihr Vertrag...
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befristet zum wiederholten Mal beim
selben Unternehmen

unbefristet

Arbeitsplatzsicherheit gibt es f�r TrainerInnen, Vortragenden und 
Lehrenden faktisch keine. Die Auftragslage der Bildungsinstitute bestimmt 
ob ein Vertrag verl�ngert wird oder nicht. Damit tragen die freien 
DienstnehmerInnen bzw. die WerkvertragsnehmerInnen das 
wirtschaftliche Risiko des Bildungsanbieters und fungieren als „Puffer“ f�r 
auftragsschwache bzw. bildungsfreie Zeiten.

Die Bildungsinstitute nutzen die Dauer des Vertrages auch sehr offensiv 
als Steuerungselement. Die wiederholte Befristung eines Vertrages ist 
eher die Regel als die Ausnahme. Die Auswertung hat uns den 
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erschreckenden Mittelwert von 10 aufeinander folgenden befristeten 
Vertr�gen bei einer Person geliefert.

Die Dauer als wesentliches rechtliches Merkmal zur Beschreibung der 
Vertragsform zeigt die Umgehung sehr deutlich auf. 
Der freie Dienstvertrag zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er 
auf bestimmte oder unbestimmte Zeit abgeschlossen werden kann und 
das wirtschaftliche Risiko beim/bei der ArbeitgeberIn liegt. Wie wir sehen 
wird durch das wiederholende Ausstellen eines befristeten Vertrages die 
Bestimmung zum wirtschaftlichen Risiko umgangen.

Noch drastischer ist dies beim Werkvertrag. Die Definition dieser 
Vertragsform steht schon im Widerspruch zu der dargestellten Realit�t. 
Der Werkvertrag ist ein Vertrag �ber die Erstellung eines bestimmten 
Werkes und endet mit Fertigstellung des Werkes. Die Vereinbarung einer 
Frist ist zwar zul�ssig, jedoch bestimmt diese nicht das Ende des 
Vertrages sondern einen „Abgabetermin“. Daher kann es aufgrund der 
rechtlichen Definition keinen befristeten, unbefristeten oder zum 
wiederholten Mal befristeten Werkvertrag geben.

Teil 2 - Forderungen und L�sungsans�tze der GPA-DJP

Wir setzen uns ein f�r jene, die haupt- oder nebenberuflich in Bildung und 
Beratung t�tig sind. Qualitativ hochwertige Leistungen h�ngen auch von 
den Arbeitsbedingungen jener; die Bildung vermitteln sollen, ab. 

In der t�glichen Beratungspraxis der Interessengemeinschaft 
work@education in der GPA-DJP f�llt auf, das die meisten freien 
Dienstvertr�ge und auch Werkvertr�ge im Bildungsbereich 
Umgehungsvertr�ge sind. Bei den meisten Kursen kann nicht von freier 
Zeiteinteilung, freier Arbeitsplatzwahl und inhaltlichen 
Gestaltungsspielraum gesprochen werden. Bei AMS-finanzierten Kursen 
kommt hinzu, dass die TrainerInnen eine Vielzahl von administrativen 
Aufgaben zu erledigen haben und damit in den organisatorischen Ablauf 
des Betriebes eingebunden sind.

F�r Besch�ftigte mit freiem Dienstvertrag oder Werkvertrag sind geringere 
Steuern zu zahlen und es existieren kaum gesetzliche Bestimmung wie 
z.B. das Arbeitszeitgesetz oder das Arbeitsverfassungsgesetz. Das 
Nichteinhalten von Regelungen zur Vertragsgestaltung bietet den 
Arbeitgebern die M�glichkeit, am R�cken der TrainerInnen, Vortragenden 
und Lehrenden ihre Gewinne zu erh�hen und nat�rlich „billig“ am 
Bildungsmarkt anzubieten.

Wir fordern daher klare & faire Regelungen in der Gesetzgebung f�r 
Menschen im Bildungsbereich.
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Mindeststandards im Kollektivvertrag schaffen -
Mindesthonorare f�r "echte" freie DienstnehmerInnen und 
WerkvertragsnehmerInnen
W�hrend die GPA-djp es als klaren Arbeitsauftrag sieht, f�r die 
Einhaltung der Regelungen zur Vertragsgestaltung einzutreten und 
Mindesthonorare f�r „echte“ freie DienstnehmerInnen und 
WerkvertragsnehmerInnen aus zu verhandeln, sehen dies die 
Arbeitgeber anders. Wir sind bereit, �ber Strategien zur 
Geltungsbereichssicherung von Kollektivvertr�gen in Gespr�che 
einzutreten und die H�he eines Mindesthonorars zu verhandeln, um 
dringend notwendige Mindeststandards zu schaffen und zu sichern.

Um dem Konkurrenzkampf der Bildungseinrichtungen auf dem R�cken 
der TrainerInnen ein Ende zu setzen, muss der Geltungsbereich des 
Kollektivvertrages f�r private Bildungseinrichtungen erweitert werden. 
Auch freie DienstnehmerInnen und WerkvertragsnehmerInnen 
erarbeiten Ertr�ge f�r das Unternehmen. Neben Mindesthonoraren 
m�ssen auch Arbeitsbedingungen wie z.B. Arbeitszeit, 
Bildungsfreistellung, Auslageners�tze im Kollektivvertrag geregelt 
werden.

Schluss mit Umgehungsvertr�gen!
Wir fordern einen runden Tisch mit allen Beteiligten -
Sozialversicherung, zust�ndige Ministerien, AMS, AuftraggeberInnen, 
Gewerkschaft und Kammern - um die derzeitigen Praktiken bei der 
Vertragsgestaltung zu beenden. TrainerInnen haben ein Recht auf 
korrekte Sozialversicherung und Bezahlung.

Dieser Weg wird auch vom Arbeitsmarktservice unterst�tzt. Das AMS 
geht dabei einen eigenen Weg und pr�ft M�glichkeiten �ber die 
Ausschreibungskriterien Umgehungsvertr�gen ein Ende zu setzen und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen f�r alle zu schaffen, indem vor allem 
die Einhaltung Arbeits- und Sozialrechtlicher Standards sichergestellt 
werden. 

Mitbestimmung und Kommunikation im Betrieb!
Auch die freien DienstnehmerInnen und WerkvertragsnehmerInnen 
sind ein wichtiger Teil eines Bildungsinstitutes. Die 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates m�ssen auf diese Gruppe 
erweitert werden. Die Arbeit von freien DienstnehmerInnen und 
WerkvertragsnehmerInnen ist gleich viel wert wie die der Angestellten,
daher m�ssen auch diese im Betrieb mitbestimmen und ihre 
Arbeitsbedingen aktiv mitgestalten k�nnen.

Einf�hrung von Qualit�tsstandards und Etablierung von 
Berufsbildern
Neben der Definition was Qualit�t f�r alle am Bildungsmark bedeutet 
muss der Beruf der TrainerInnen, KursleiterInnen, BeraterInnen ... 
endlich ein anerkannter sein.
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Teil 3 - Die Interessengemeinschaft work@education –

Vorsitzender Dr. Alfred Fellinger

Warum braucht es eine gewerkschaftliche Interessensvertretung 
f�r Menschen im Bildungsbereich?

Die �sterreichische Bildungslandschaft ist bunt und vielf�ltig. 
Professionelle Bildungsvermittlung findet in Schulen, Fachhochschulen, 
universit�ren und au�eruniversit�ren Einrichtungen, Bildungsinstituten, 
etc. aber auch direkt bei Personen - z.B. Nachhilfe in Privathaushalten 
oder in firmeninternen Weiterbildungen direkt am Arbeitsplatz statt. 

Finanziert werden Bildungsma�nahmen zu einem gro�en Teil von der 
�ffentlichen Hand - z.B. �ffentliche Schulen und Universit�ten. Es werden 
aber auch Kurse durch das Arbeitsmarktservice (AMS) finanziert. 

Die Mittel der �ffentlichen Hand setzen sich zusammen aus 
Steuereinnahmen und/oder Sozialversicherungsbeitr�gen. Ein Teil der 
Bildungsma�nahmen wird nat�rlich auch direkt von Privatpersonen oder 
Organisationen (Betriebe, Vereine, etc.) finanziert. 

Durchgef�hrt werden Bildungsma�nahmen von Institutionen und 
Organisationen (wie schon erw�hnt Schulen, Universit�ten, 
Bildungseinrichtungen, etc. ) aber auch von Einzelpersonen wie 
NachhilfelehrerInnen, selbst�ndigen TrainerInnen, etc. 

So bunt und vielf�ltig wie sich die �sterreichische Bildungslandschaft 
darstellt, so bunt sind die Rahmenbedingungen, auf die die 
ProfessionalistInnen sto�en: Dienstvertr�ge mit Bund, Land, Gemeinden, 
echte Dienstvertr�ge mit Organisationen, unbefristete bzw. befristete 
Vertr�ge, Kettendienstvertr�ge, mit/ohne Kollektivvertrag, 
Mindestlohntarife, freie Dienstvertr�ge, Werkvertr�ge mit und ohne 
Gewerbeschein, Teilzeitvertr�ge, …. Dazu kommen dann noch 
Sonderregelung in der Sozialversicherung und dem 
Einkommenssteuergesetz.

Ein weiterer Teil dieser Rahmenbedingungen sind die unterschiedlichen 
Zugangsbedingungen zur Aus�bung der T�tigkeit im Bildungsbereich. Um 
z.B. als LehrerIn f�r die Stadt Wien zu arbeiten braucht es eine 
entsprechende Ausbildung. Um als TrainerIn in AMS Ma�nahmen zu 
arbeiten braucht es auch bestimmte Qualifikationen und Erfahrungen um 
eine ausreichend hohe Punkteanzahl, die f�r eine Besch�ftigung 
notwendig ist, zu erf�llen. Um einen Gewerbeschein f�r 
Unternehmensberatung zu l�sen oder um als WirtschaftstrainerIn zu 
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arbeiten, m�ssen die Kriterien f�r die Vergabe des Gewerbescheins erf�llt 
sein. 

Seit Jahren werden einige ProfessionalistInnen im Bildungsbereich von 
Interessensvertretungen wie Arbeiterkammer und Gewerkschaft, der 
Wirtschaftskammer bzw. auch institutionalisierten PersonalvertreterInnen 
vertreten. Vereinzelt gibt es dann noch f�r Berufsgruppen im 
Bildungsbereich den einen oder anderen Berufsverband, der die 
Interessen seiner Mitglieder vertritt. 

Doch viele der ProfessionalistInnen konnten bis vor kurze Zeit auf keine 
Interessensvertretung zur�ckgreifen. Es handelte sich dabei vor allem um 
freie DienstnehmerInnen und neue Selbstst�ndige (Selbst�ndige ohne 
Gewerbeschein). 
W�hrend die einen keine Interessensvertretung hatten, waren auch die 
bestehenden Interessensvertretungen nicht immer ausreichend fokussiert 
auf die spezifischen Problematiken und Herausforderungen im 
Bildungsbereich. 

Wenn wir vor allem die aktuelle Situation am privaten Bildungsmarkt 
betrachten, so f�llt folgendes auf: 
 es gibt ein hohes Angebot und keinen transparenten Markt, 
 es existieren wenige klare Qualit�tsstandards, 
 die Konkurrenz ist gro�, 
 bestehende gesetzliche Rahmenbedingungen werden nicht immer 

eingehalten, wie das Beispiel von Umgehungsvertr�gen zeigt und 
 bedingt durch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen haben 

ProfessionalistInnen mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen zu 
k�mpfen. 

Um nur ein Beispiel unter vielen herauszugreifen: Das durchschnittliche 
Honorar hat sich f�r ProfessionalistInnen in AMS-Bildungsma�nahmen die 
letzten Jahre negativ entwickelt. W�hrend also Besch�ftigte mit einem 
echten Dienstvertrag mit j�hrlichen Erh�hungen (oder zumindest mit 
keinem Lohnverlust) rechnen konnten, haben freie DienstnehmerInnen 
und WerkvertragsnehmerInnen in diesem Bereich mit einem 
Einkommensr�ckgang zu tun gehabt. Zur gleichen Zeit sind aber ebenfalls 
die Anforderungen an formelle Ausbildungen gestiegen. Um es etwas 
�berspitzt zu formulieren: Weniger Geld f�r mehr Qualifikation. 

Ein Grund daf�r ist das ausgepr�gte Einzelk�mpferInnentum im 
Bildungsbereich, das auch teilweise strukturell bedingt ist, weil sie keine 
Interessensvertretung haben, so unterschiedliche und spezifische Anliegen 
haben, hohe Konkurrenz herrscht, etc.

So ist z.B. der Mangel an einer Interessensvertretung, die informiert, die 
organisiert und die solidarisiert aus unserer Sicht mit eine Ursache, warum 
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es im Bildungsbereich, obwohl es f�r manche Bereiche klare Regelungen 
gibt, diese nicht eingehalten werden. 
Z.B. Werden ProfessionalistInnen freie Dienstvertr�ge oder Werkvertr�ge 
angeboten, obwohl es sich um echte Dienstvertr�ge handeln m�sste. Nach 
wie vor haben viele noch zuwenig Wissen �ber Konsequenzen der 
verschiedenen Rechtsverh�ltnisse. 

Diese Situation war und ist mit ein Grund warum bereits vor einigen 
Jahren die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 
Papier (jetzt GPA-DJP) eine Interessensgemeinschaft f�r Menschen im 
Bildungsbereich gegr�ndet hat. Sie ist eine Plattform zur Vernetzung und 
Information.

Die Interessensgemeinschaft work@education setzt sich daher f�r jene, 
die haupt- oder nebenberuflich in Bildung und Beratung t�tig sind, ein –
egal ob echter Dienstvertrag, freier Dienstvertrag oder Werkvertrag. Ihr
Ansatz ist, dass qualitativ hochwertige Leistungen auch von den 
Arbeitsbedingungen jener die Bildung vermitteln sollen, abh�ngt. Daher 
werden klare und faire Regelungen in der Gesetzgebung f�r Menschen im 
Bildungsbereich gefordert. 

Kontaktdaten:
Anita Stavik, Wirtschaftsbereichssekret�rin
anita.stavik@gpa-djp.at

Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Druck, Journalismus, Papier
Alfred-Dallinger-Platz 1
A-1030 Wien
www.gpa-djp.at
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Die Situation der Honorarbesch�ftigten 
in �sterreich

Der �sterreichische Bildungsmarkt

Im Bildungsbereich arbeiten Menschen 
haupt- oder nebenberuflich auf Basis 
verschiedenster Regelungen
 Private Bildungseinrichtungen

- Erwachsenenbildung (BABE KV)
- Mitglieder der WK�
- Mindestlohntarif

 Fachhochschulen, Uni�s, Sprachschulen, …
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Die �sterreichische Vertragslandschaft

 echten Dienstvertrag
Kollektivvertr�ge, Arbeitsrecht, Betriebsr�te, …

 freien Dienstvertrag
wenig Mindeststandards, kaum Schutz

 Werkvertrag (mit und ohne Gewerbeschein)
UnternehmerInnen

Private Bildungseinrichtungen

 Unterschiedliche Mindeststandards 
erm�glichen ArbeitgeberInnen Spielraum

 Auftragsstruktur verleitet dazu, Spielraum 
auszunutzen bzw. zu �berschreiten

Die Folgen:

- Honorare stagnieren bzw. sinken

- wirtschaftliches Risiko wird abgew�lzt

- echte Dienstvertr�ge werden weniger
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Das Angebot der GPA-djp

 Wirtschaftsbereich Forschung, Bildung, Kultur
- Betriebsr�tInnenvernetzung
- Verhandlungen von Mindeststandards
- Branchenarbeit

 Die Interessengemeinschaft work@education
- Vernetzung von Menschen, die im Bildungs-

bereich arbeiten
- Entwicklung von Forderungen, Kampagnen, …

www.gpa-djp.at/education

Honorarbarometer 2008

 Zum dritten mal haben wir die Honorare und 
Vertragsbedingungen im Bildungsbereich erhoben

 Mit der Auswertung der Daten haben TrainerInnen, 
Vortragende und Lehrende die M�glichkeit ihr Honorar 
und die weiteren Vertragsbedingungen zu vergleichen

 Mit dieser dritten Erhebung konnten wir erstmals 
Entwicklungen abbilden

 Die Analyse der Daten zeigt erneut auf, dass die 
Themen „Mindesthonorare im Bildungsbereich“ und 
„soziale Absicherung von freien DienstnehmerInnen 
und WerkvertragsnehmerInnen“ aktueller den je sind
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1.2. Entlohnung

Einkommenskurve 2006-2008
alle Vertr�ge in AMS und nicht AMS Ma�nahmen
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1.5. AMS-Ma�nahmen
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Forderungen und L�sungsans�tze

 Mindeststandards im Kollektivvertrag 
schaffen f�r Honorarkr�fte

 Schluss mit Umgehungsvertr�ge
AMS finanzierte Ma�nahmen - Vergaberecht

 Mitbestimmung und Kommunikation im 
Betrieb

Es gibt vieles,
f�r das es sich lohnt,
organisiert zu sein.
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Res�mee der Fachtagung „Perspektiven f�r die 
Weiterbildung trotz ungleicher 

Besch�ftigungsverh�ltnisse“ am 25. November 2008

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das Normalarbeitsverh�ltnis ist, wie wir alle wissen, eher die Ausnahme 
als die Regel in der Weiterbildungsbranche. Honorarkr�fte gab es immer 
und auch befristete Besch�ftigungsverh�ltnisse.

Doch seit einigen Jahren hat sich der Trend weg vom 
Normalarbeitsverh�ltnis, hin zu prek�ren oder wie das Statistische 
Bundesamt es nennt, atypischen Besch�ftigungsverh�ltnissen verst�rkt. 
Vor zwei Wochen berichtete das Institut f�r Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung in N�rnberg, dass 2006 fast jeder zweite Neu-Eingestellte 
in Deutschland nur einen befristeten Arbeitsvertrag erhielt. Wie viele 
Honorarkr�fte es gibt und wie viele davon allein von ihrer Honorart�tigkeit 
leben m�ssen, wei� niemand so genau. Halbwegs gesicherte Sch�tzungen 
gehen von 120.000 Kolleginnen und Kollegen aus, die mit Honorart�tigkeit 
in der Weiterbildung ihren Lebensunterhalt bestreiten. 

Prek�re Besch�ftigung muss in den Focus gewerkschaftlichen Handelns 
ger�ckt werden. Aber was hei�t das konkret, konkret f�r euch als 
Betriebsr�te, f�r uns alle als gewerkschaftlich Aktive? 

„Patente Rezepte“ haben wir nicht, denn es sind vielf�ltige Abw�gungen 
zu treffen. Sollen wir Befristungen widersprechen, wenn Auftr�ge nur f�r 1 
Jahr oder noch k�rzere Zeitr�ume vergeben werden und jeder 
Anschlussauftrag vom „Losgl�ck“ in der Ausschreibung bei der 
Bundesagentur f�r Arbeit abh�ngig ist? Was machen wir, wenn die 
Honorarkraft auch Honorarkraft bleiben und sich nicht dem Dienstrecht 
des Arbeitgebers unterwerfen, gleichzeitig aber ein akzeptables 
Einkommen erzielen will? Sollen sie dann zu ihrem „Gl�ck gezwungen 
werden“? Die Aufgabe, die wir gemeinsam l�sen m�ssen, besteht darin, 
gewerkschaftliche Angebote, f�r Festangestellte, Befristete und 
Honorarkr�fte in der Weiterbildung gleicherma�en zu entwickeln, damit 
die jeweiligen Besch�ftigungsbedingungen verbessert werden. 

Gewerkschaftlich handeln k�nnen wir bei der Weiterentwicklung des 
Branchentarifvertrags.

Die Tarifvertragsparteien des Branchentarifvertrages Weiterbildung, der 
jetzt zur Aufnahme ins AentG ansteht, haben vereinbart, nach In-Kraft-
Treten des Mindestlohntarifvertrages Verhandlungen zu einem Mantel-
und Entgeltrahmentarifvertrag aufzunehmen. Hier k�nnten beispielsweise 
Tarifforderungen f�r Honorarbesch�ftigte und befristet Besch�ftigte 
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entwickelt werden. Regelungstatbest�nde k�nnten die Begrenzung von 
Honorart�tigkeit und Leiharbeit durch Quotierung sein, ebenso 
Mindestanforderungen an das Besch�ftigungsverh�ltnis, Mindesthonorare 
und Beteiligungsrechte der prek�r Besch�ftigten 

Gewerkschaftlich handeln k�nnen wir auch durch Beratungs- und 
Mitwirkungsangebote. 

Sicherlich k�nnen wir kein fl�chendeckendes Betreuungssystem aufbauen 
und in jeder Gesch�ftsstelle einen Ansprechpartner vorhalten. Allein die 
Zahl von fast 20.000 Weiterbildungsanbietern macht die Dimension 
deutlich. 

Aber wenn wir unsere Kr�fte b�ndeln und gezielt einsetzen, k�nnen wir 
eine Menge leisten.
So gibt es in jedem Landesbezirk kompetente AnsprechpartnerInnen, die 
sich in der Branche auskennen und bei schwierigen Fragen zur Verf�gung 
stehen. 
In Landesbezirken, in denen ein Arbeitskreis von Besch�ftigten in der 
Weiterbildung existiert, arbeiten Kolleginnen und Kollegen daran, in der 
zersplitterten Weiterbildungslandschaft gemeinsam die Interessen der 
Besch�ftigten zu vertreten, sowohl der Festangestellten als auch der 
befristet Besch�ftigten und der Honorarkr�fte. 
Diese Strukturen m�ssen weiter ausgebaut werden. 
In Berlin und Bremen beispielsweise steht die Selbst�ndigenarbeit der 
Kolleginnen und Kollegen an Volkshochschulen im Mittelpunkt, die �ber 
Honorars�tze mit den Tr�gern im Gespr�ch sind, in Niedersachsen findet 
ein regelm��iger Informationsaustausch statt.
In Hamburg finden Workshops mit Beratungsangeboten f�r prek�r 
Besch�ftigte in der Weiterbildung statt.

F�r einen schnellen Informationsaustausch haben wir inzwischen zwei 
herausragende Angebote. Mediafon ber�t alle Selbst�ndigen zu allen 
unmittelbar beruflichen Fragen wie Honorar-, Branchen-, 
Sozialversicherungs- und Vertragsfragen. Das Netzwerk Weiterbildung 
bietet umfassende Informationen rund um die Weiterbildung und dazu 
Tipps und Hilfen f�r die betriebliche Interessenvertretung. Nutzt diese 
Angebote, liebe Kolleginnen und Kollegen, und macht sie weiter bekannt. 

Auch das betriebsr�tliche Handeln k�nnen wir noch verst�rken. 
Es gilt, unterschiedliche Interessen der verschiedenen 
Besch�ftigtengruppen bei Entscheidungen im Blick zu haben. 

Konkret hei�t das: Wenn unbefristete Stellen ausgeschrieben werden, sind 
zun�chst die Befristeten und die Honorarkr�fte bei internen 
Stellenausschreibungen zu ber�cksichtigen. Das kann auch in einer 
Betriebsvereinbarung festgelegt werden.
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Konkret hei�t das, dass es M�glichkeiten gibt, die Praxis der Befristungen 
einzuschr�nken. Da befristete Bildungsma�nahmen der Bundesagentur f�r 
Arbeit sozialpolitisch eine Daueraufgabe sind, kann die 
Interessenvertretung sich auf den Standpunkt stellen, dass kein sachlicher
Grund f�r eine Befristung vorliegt. 
Das Risiko, keinen Zuschlag bei den Ausschreibungen zu bekommen, darf 
nicht auf die Besch�ftigten abgew�lzt werden.
Die Ausf�hrungen und Eingrenzungen des Teilzeit-und Befristungsgesetzes 
sind hier immer zu Rate zu ziehen und eng auszulegen.

Honorart�tigkeiten d�rfen nicht als verdeckte abh�ngige Besch�ftigung 
durchgef�hrt werden. 
Wer mehr als 15 Unterrichtstunden pro Woche leistet, muss ein Angebot 
f�r eine Festanstellung erhalten.
In beiden F�llen kommen die Mitwirkungs-und Informationsrechte sowie 
die �berwachungs-aufgaben der Betriebsr�te zum Tragen.
K�nftig wird es auch darauf ankommen, f�r alle 
Besch�ftigungsbedingungen, also nicht nur f�r diejenigen der 
Stammbelegschaft, betriebliche �ffentlichkeit herzustellen.

Zum Schluss m�chte ich noch auf das Thema Mindestlohn zu sprechen 
kommen. Wie ihr alle wisst, haben wir die Aufnahme der 
Weiterbildungsbranche in das Arbeitnehmerentsendegesetz beantragt. 
Sollte dieser Antrag Erfolg haben, dann haben wir einen Mindestlohn im 
Bereich der durch �ffentliche Auftraggeber veranlassten Aus- und 
Weiterbildung. 

Das ist ein wichtiger Schritt, um weiteres Preis- und Lohndumping in 
einem wichtigen Teil der Weiterbildung einzugrenzen. Daf�r Sorge zu 
tragen, dass mindestens der Mindestlohn gezahlt wird, ist in Eure H�nde 
gelegt, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Ihr als Betriebsr�te m�sst dr�ber wachen, dass der Tarifvertrag 
eingehalten wird. Die BA kann ihn als Bedingung in die 
Ausschreibungsunterlagen einsetzen. Das ist ein Anfang. Durchgef�hrt 
wird der Vertrag dadurch nicht. Daf�r m�sst ihr in den Betrieben sorgen.

Wie wir mit Betrieben umgehen, in denen kein Betriebsrat und damit kein 
Kontrollorgan existiert, dar�ber m�ssen wir uns Gedanken machen. 
Wir alle sind aufgefordert, uns zu �berlegen, wie wir in den L�ndern die 
Einrichtungen erreichen, die bisher nicht �ber Interessenvertretungen 
verf�gen.

Da ist wieder gewerkschaftliches Handeln gefordert und ich vertraue fest 
auf unsere Bundesarbeitsgruppe Weiterbildung und unsere �rtlichen 
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Arbeitskreise, dass uns Mittel und Wege einfallen, die Besch�ftigten in 
diesen Betrieben zu erreichen.

Danken m�chte ich euch f�r euer bisheriges Engagement und die 
Bew�hrung eures betriebsr�tlichen und gewerkschaftlichen Handelns in 
der Krise.

Die Adventszeit ist ja die Zeit der Botschaften.
Die Botschaft, die von dieser Konferenz ausgehen soll, liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen lautet:
Die Arbeit geht weiter!
Wir k�mpfen f�r die Sicherung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
in der Weiterbildungsbranche!

Ich danke euch und w�nsche euch eine gute Heimreise.

Petra Gerstenkorn
Mitglied im ver.di Bundesvorstand
Leiterin des ver.di Bundesfachbereichs Bildung, Wissenschaft und 
Forschung


