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Richterrecht für Verbände? 

Die richterrechtliche Ausprägung der Tarifautonomie 
in der Bundesrepublik Deutschland 

V o n H a n s F . Zacher* 

I. Einleitung 

L u d w i g Fröhler 1 hat sich i m re i chen F e l d seines Schaffens i m m e r 
w i e d e r d e m Recht der Verbände z u g e w a n d t : i n se iner „Staatsaufsicht 
über d ie H a n d w e r k s k a m m e r n " (1957), se inem „Recht der H a n d w e r k s 
i n n u n g " (1959), d e m „Organisationsrecht der H a n d w e r k s o r d n u n g " 
(1973) u n d der meis ter l i chen , m i t Oberndor f e r z u s a m m e n verfaßten 
Schr i f t über „Körperschaften des öffentlichen Rechts u n d Interessen
v e r t r e t u n g " (1974). W i e die z i t i e r t e n W e r k e zeigen, gehört Fröhlers 
Interesse v o r a l l e m der öffentlichrechtlichen O r g a n i s a t i o n v o n Verbän
den. I n diesem B e r e i c h , der L u d w i g Fröhler v o r a l l e m interessiert , 
h a b e n das „organisierte Interesse" u n d die notwendige Verbandsmacht 
d ie A u f m e r k s a m k e i t des Gesetzgebers u n d dessen v e r a n t w o r t l i c h e G e 
s t a l t u n g hervorgeru fen . G l e i c h s a m das K o m p l e m e n t h i e r z u s i n d die 
Verbände, deren O r g a n i s a t i o n u n d F u n k t i o n der Gesetzgeber nicht 
spezi f isch regelt . J e nach i h r e m M i t g l i e d e r - u n d A u f g a b e n k r e i s können 
sie z w a r „öffentlich" sein. „Öffentlichrechtlich" w e r d e n sie aber nicht, 
w e i l i h n e n das „Sonderrecht" fehl t , das den öffentlichrechtlichen C h a 
r a k t e r k o n s t i t u i e r t 2 . 

* Bei der Herstellung des Manuskripts hat mir wiss. Ass. Alexander Pelt-
ner wertvolle technische Hilfe geleistet. Die Korrektur lag in den Händen der 
Rechtsreferendare Heinz Michael Meier und Thomas Ziegler. 

1 Ich freue mich ganz besonders, an dieser Festschrift mitarbeiten zu 
können. L u d w i g Fröhler war der erste aus der Schar bayerischer V e r 
waltungspraktiker, die sich auf dem Fachgebiet des öffentlichen Rechts 
habilitierten und in den Beruf des Hochschullehrers überwechselten. Klaus 
Obermayer, der leider schon verstorbene Franz Mayer, Reinhold Zippelius, 
Franz Knöpfle und ich sollten seinem Beispiel folgen. Doch ist das nicht der 
einzige G r u n d der Verbundenheit mit L u d w i g Fröhler. Zunächst ist der 
Name Fröhler einmal so etwas wie eine öffentlichrechtliche Urerinnerung für 
mich. Der von ihm zusammen mit Eyermann verfaßte Kommentar zum V e r 
waltungsgesetz (1. A u f l . 1950) enthielt die erste praktikable Dogmatik des 
Verwaltungsakts nach dem Zusammenbruch. Persönlich sollte ich L u d w i g 
Fröhler dann zum ersten M a l i m Bayerischen Verwaltungsgerichtshof begeg
nen. Ich war dort 1955/1956 als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. L u d w i g 
Fröhler kam 1955 dort hin als damals jüngster Oberverwaltungsgerichtsrat. 

2 s. Wolff I Bachof, Verwaltungsrecht I, 9. Auf l . , 1974, § 22, S. 97 ff. 
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N u n entsteht daraus k e i n rechtsfreier R a u m . D i e innere O r d n u n g 
solcher Verbände w i r d d u r c h S t a t u t e n geklärt, die — i n welchem U m 
fange auch i m m e r — i m E i n z e l f a l l d u r c h den R i c h t e r k o n t r o l l i e r t w e r 
d e n können. D a s Recht der Außenbeziehungen ist vielfältiger. G e g e n 
über anderen P a r t n e r n des p r i v a t e n Rechts k o m m e n Verträge i n B e 
tracht . A b e r der K o n f l i k t l i eg t näher — z u m a l K o n f l i k t s m a c h t w e i t 
gehend der S i n n v o n Verbänden ist . U n d so w i r d der R i chter schnel ler 
angerufen , u m die Lücken z u füllen u n d die O r d n u n g z u ergänzen. D i e 
B e z i e h u n g z u r Staatsgewal t u n d z u anderen öffentlichrechtlichen O r g a 
n i sa t i onen versagen sich e iner solchen E n t w i c k l u n g . D i e Staatsorgan i 
sa t i on — u n d d a m i t das öffentliche Recht — k a n n sich n u r v o n sich aus 
d e n Verbänden öffnen. Daß V e r b a n d s m a c h t v o n sich aus den Staat 
usurp i e r t , ist e in revolutionäres Phänomen, n i cht eines des d e m o 
krat i s chen Rechtsstaates. S o m i t entsteht eine zwiespältige O r d n u n g 
„öffentlicher" Verbände: i h r e primäre E n t f a l t u n g l iegt i m P r i v a t r e c h t , 
dessen Ergänzung d e m F a l l r e c h t des Richters w e i t h i n zugänglich ist. D e r 
U m s c h l a g v o m „öffentlichen" ins „öffentlichrechtliche" dagegen fordert 
d ie eigenständige E n t s c h e i d u n g des öffentlichen Rechts, i n der der 
Gesetzgeber n u r schwer v o m R i c h t e r ersetzt w e r d e n k a n n . 

D a s wicht igste B e i s p i e l für d ie d a m i t v e r b u n d e n e n S c h w i e r i g k e i t e n 
i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d s i n d die T a r i f p a r t n e r , insbesondere 
d ie G e w e r k s c h a f t e n 3 . D i e L a g e w i r d dabe i u m so kompl i z i e r t e r , als das 
öffentliche Recht sich i n Ges ta l t der V e r f a s s u n g über beide Bere iche 
schiebt. D i e K o a l i t i o n s f r e i h e i t ( A r t . 9 A b s . 3 G G ) ist der V e r f a s s u n g s 
h o r i z o n t der primären, pr iva t recht l i chen , gesel lschaft l ichen, w e n n auch 
„öffentlichen" E n t f a l t u n g . A b e r e i n G r u n d r e c h t ist k e i n T i t e l auf e inen 
A n t e i l a m Staat . D e r E i n b e z u g i n das verfaßte Gemeinwesen w i r d 
d a h e r v o n anderen P r i n z i p i e n reg ier t : i n erster L i n i e v o m d e m o k r a t i 
schen, sodann auch v o m rechtsstaatl ichen u n d soz ia lstaat l i chen (Ar t . 20, 
28 A b s . 1 G G ) . G l e i c h w o h l w i e d e r h o l t sich h i e r das Ungle ichgewicht , 
das schon für die E n t w i c k l u n g „einfachen" Verbandsrechts konstat ier t 
w u r d e . Das verfassungsrecht l iche „Agens" ist das G r u n d r e c h t (Ar t . 9 
A b s . 3 G G ) . E s ist die G r u n d l a g e der P r i v a t a u t o n o m i e der K o a l i t i o n e n . 
U n d es ist der Ver fassungssatz , auf den sich die Verbände selbst i m 
Wege der Ver fassungsbeschwerde b e r u f e n können, w e n n sie m i t der 
E n t w i c k l u n g des Richterrechts e t w a der Arbe i t sger i ch te nicht e i n v e r 
s tanden s i n d 4 . So b l i ck t auch der „einfache" R i chter — i m Gegensatz 
z u m Ver fassungsr i chter — schon auf das G r u n d r e c h t , w e n n er das Recht 
f a l l r e c h t l i c h for tb i ldet . 

5 s. dazu Hans F. Zacher, Staat und Gewerkschaften, 1977 und seine Nach
weise. 

4 A r t . 93 Abs. 1 Nr . 4 a G G ; §§ 90 ff. des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. 
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E s is t die A b s i c h t dieser A b h a n d l u n g , die R i n n s a l e nachzuzeichnen, 
i n d e n e n sich Rechtsprechung u n t e r diesen B e d i n g u n g e n vo l l z i eht . U n d 
auch i n s o f e r n s o l l n u r zusammengetragen w e r d e n , was das B u n d e s 
ver fassungsger icht u n d die obersten Bundesger i chte der B u n d e s r e p u 
b l i k D e u t s c h l a n d z u r T a r i f a u t o n o m i e u n d z u r S t e l l u n g der G e w e r k 
schaften u n d der Arbeitgeberverbände gesagt h a b e n 5 . N u r die w e s e n t 
l i chen L i n i e n also so l l en aufgezeigt w e r d e n . A u c h die E i n s e i t i g k e i t e n 
u n d U n v o l l k o m m e n h e i t e n dieses B i l d e s w a h r z u n e h m e n , muß d e m 
L e s e r v o r b e h a l t e n b l e iben . J a die K a r g h e i t u n d Dürre des B i l d e s so l l 
i h n gerade d a r a u f a u f m e r k s a m machen. E i n M e h r würde die — o h n e 
dies schon überbeanspruchten — räumlichen Möglichkeiten eines F e s t -
schr i f tbe i trages vo l l ends überschreiten. 

II. Die richterrechtliche Entwicklung 
des Rechts der Gewerkschaften, der Arbeitgeber

verbände und der Tarif autonomie 

1. Der doppelte subjektive Ansatz 

Wesent l i che dogmatische G r u n d l a g e a l l e r Rechtsprechung z u A r t . 9 
A b s . 3 G G ist , daß „das G r u n d r e c h t der K o a l i t i o n s f r e i h e i t nicht n u r 
den e inze lnen M i t g l i e d e r n der V e r e i n i g u n g , sondern auch der K o a l i t i o n 
als solcher z u s t e h t " 6 . B e m e r k e n s w e r t ist das aprior ische B i l d , das dieser 
Rechtsprechung z u g r u n d e l i e g t : „ Z w a r fehl t ( im Grundgesetz) eine d e m 
A r t . 165 A b s . 1 W V entsprechende ausdrückliche V o r s c h r i f t über die 
A n e r k e n n u n g der be iderse i t igen O r g a n i s a t i o n e n ; sie w a r aber e n t b e h r 
l i ch , w e i l das Grundgese tz u n t e r Berücksichtigung des bestehenden v e r -
fassungs - u n d arbei tsrecht l i chen Zustandes i n den Ländern v o n der 
recht l i chen A n e r k e n n u n g der S o z i a l p a r t n e r als selbstverständlich aus 
gehen k o n n t e 7 . " 

Für die K o a l i t i o n e n — m i t anderen W o r t e n : für das G r u p p e n g r u n d 
recht — w i r d sodann e i n we i t e re r D o p p e l s i n n des G r u n d r e c h t s ange 
n o m m e n . E s ist s o w o h l k o r p o r a t i v e r Bestandsschutz als auch G a r a n t i e 
k o r p o r a t i v e r Betätigung 8 . 

5 Zitiert sind grundsätzlich nur die in den jeweiligen Amtlichen S a m m 
lungen abgedruckten Entscheidungen. Z u allem weiteren Material s. etwa 
Wolf gang Zöllner, Arbeitsrecht, 2. A u f l . 1979, S. 76 ff., 239 ff., 283 ff. 

6 B V e r f G 4, 96 (101 f., 106); 17, 319 (333); 38, 281 (303); B A G 6, 321 (358); 
19, 217 (222); B G H Z 71, 126 (129) und besonders eingehend im Sinne einer 
Summe höchstrichterlicher Rechtsprechung: B A G 20, 175 (210 f.). Offenbar 
vom Primat des individuellen Freiheitsrechts ausgehend jetzt B V e r f G 50, 
290/366 ff.). 

7 B V e r f G 4, 96 (101 f.); widersprüchlich insofern B V e r f G U . v. 1.3.79 IV 1. 
8 B V e r f G 38, 281 (302), 386 (393); B A G 20, 175 (210 ff.); je m. w. N . 
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2. Die Zielvorgaben der weiteren Interpretation 

A u f dieser G r u n d l a g e w i r d das G r u n d r e c h t — v o r a l l e m als G r u p 
pengrundrecht — v o n d r e i G r u n d a n n a h m e n her in terpre t i e r t , die te i l s 
ausgesprochen werden , te i l s unausgesprochen vorausgesetzt s i n d u n d 
untere inander i m Verhältnis v ie l facher Überschneidung stehen: die 
K o a l i t i o n s f r e i h e i t ist ihres besonderen Zwecks wegen geschützt; sie 
steht i m R a h m e n eines bes t immten O r d m m g s b i l d e s ; Z w e c k u n d O r d 
n u n g s b i l d b e r u h e n auf vorge fundenen R e g e l n u n d Zuständen 9 . 

„Das G r u n d r e c h t der K o a l i t i o n s f r e i h e i t be tr i f f t nicht n u r den Z u 
sammenschluß als solchen, sondern den Zusammenschluß z u e inem 
bes t immten Gesamtzweck , nämlich z u e iner a k t i v e n W a h r n e h m u n g 
der A r b e i t g e b e r ^ A r b e i t n e h m e r - ) I n t e r e s s e n 1 0 . " D i e K o a l i t i o n s f r e i h e i t 
d ient e iner „sinnvollen O r d n u n g des A r b e i t s l e b e n s " 1 1 . Z e n t r a l e r G e 
genstand der In te ressenwahrnehmung ist „die G e s t a l t u n g der Löhne 
u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n " 1 2 ; zentrales Ins t rument , den Z w e c k der K o a 
l i t i ons f re ihe i t i n bezug auf diesen Gegenstand z u v e r w i r k l i c h e n , s i n d 
„Gesamtvereinbarungen" 1 3 . „Die historische E n t w i c k l u n g hat d a z u ge 
führt, daß solche V e r e i n b a r u n g e n i n Gesta l t geschützter Tarifverträge 
m i t N o r m a t i v c h a r a k t e r u n d U n a b d i n g b a r k e i t geschlossen w e r d e n 1 4 . " 
D a m i t w i r d „ein ver fassungsrecht l i ch geschützter K e r n b e r e i c h " des 
A r t . 9 A b s . 3 G G „auch i n der R i c h t u n g " s ichtbar, „daß e i n T a r i f v e r 
tragssystem i m S i n n e des modernen Arbe i t s rechts staatl icherseits über 
haupt bere i tzuste l l en ist u n d daß P a r t n e r dieser Tarifverträge n o t w e n 
d i g f re igebi ldete K o a l i t i o n e n s i n d " 1 5 . „Die K o a l i t i o n s f r e i h e i t " ist „nur 
d a n n s i n n v o l l , w e n n die Rechtsordnung den K o a l i t i o n e n auch die E r 
re i chung ihres i n A r t . 9 A b s . 3 G G bezeichneten Zweckes . . . gewähr 
leistet ; das tut sie n u r , w e n n sie der K o a l i t i o n das Recht g ibt , diesen 
Z w e c k durch spezif isch koalitionsgemäße Betätigung z u v e r w i r k l i c h e n . 
I n der modernen M a r k t w i r t s c h a f t u n d für den i h r zugehörigen f re i en 
A r b e i t s v e r t r a g hat sich i m I n - u n d A u s l a n d der T a r i f v e r t r a g als das 
rechtl iche M i t t e l herausgebi ldet , d u r c h das die K o a l i t i o n e n i m V e r e i n 
m i t d e m soz ia len Gegenspie ler die A r b e i t s b e d i n g u n g e n , . . . insbeson 
dere die Löhne u n d Gehälter für die verschiedenen Wir tschaf tszweige 
u n d B e r u f e . . . f e s t l egen" 1 6 . 

9 B V e r f G 19, 303 (314); 38, 386 (394) m. w. N . 
1 0 B V e r f G 4, 96 (106); 38, 386 (393); B A G 19, 14 (25). 
1 1 B V e r f G 50, 290 (367) m. w. N . 
1 2 B V e r f G 4, 96 (106); s. a. 38, 281 (305 f.). 
1 3 Ebd . 
1 4 Ebd . 
1 5 Ebd . 
1 6 B V e r f G 18, 18 (26); s. dazu ferner z. B . B V e r f G 19, 303 (313); 20, 312 (317, 

320); 38, 281 (306); 44, 322 (340 ff.); B A G 20, 175 (189, 212); 21, 98 (101). 
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D e n K o a l i t i o n e n obl iegt danach die „Ordnung u n d B e f r i e d u n g des 
A r b e i t s l e b e n s " 1 7 i n eigener V e r a n t w o r t u n g u n d i m „wesentlichen ohne 
staatl iche Einf lußnahme" 1 8 , w e n n auch n i cht u n t e r Ausschluß des S t a a 
tes 1 9 . S i e ist „von großer B e d e u t u n g für d ie S o z i a l - u n d Wir t s cha f t s 
o r d n u n g des G e m e i n w e s e n s " 2 0 , l i egt i m öffentlichen Interesse 2 1 u n d ist 
v o m G e m e i n w o h l her begrenzt u n d z u begrenzen 2 2 . Das setzt Fähigkeit 
u n d Bere i tschaf t der K o a l i t i o n e n z u entsprechender V e r a n t w o r t u n g 
v o r a u s 2 3 . 

N e u e r d i n g s 2 4 betont das Bundesver fassungsger i cht sehr s tark den 
„Freiheits"-Charakter v o n A r t . 9 A b s . 3 G G . E s w i l l z w a r die z i t i e r ten 
K o n s e q u e n z e n g l e i c h w o h l daraus able i ten . A b e r diese haben i m e i n 
ze lnen doch s t a r k i n s t i t u t i o n e l l e n , ob j ekt ivrecht l i chen C h a r a k t e r ange
nommen. S o m i t ist n icht sicher, welche Änderungen der Rechtsprechung 
die B e t o n u n g des „Freiheits"-Charakters nach sich z iehen w i r d . 

3. Das Existenzrecht der Koalitionen 

„Das k o l l e k t i v e Ex i s t enzrecht der K o a l i t i o n e n " 2 5 sei „wie das i n d i 
v idue l l e G r u n d r e c h t der K o a l i t i o n s f r e i h e i t " — „wenn m a n v o n e iner . . . 
entsprechenden A n w e n d u n g des A r t . 9 A b s . 2 G G absieht" — „gesetz
l i ch nicht beschränkbar" 2 6 . 

M i t t e l b a r e n Schutz genieße die E x i s t e n z der K o a l i t i o n e n über den 
Schutz i h r e r Betätigungsfreiheit. „Bei echter K o n k u r r e n z " der A u f 
gaben „öffentlichrechtlicher Körperschaften m i t Zwangsmi tg l i edscha f t " 
m i t solchen A u f g a b e n , „die v o n f r e i gegründeten V e r e i n i g u n g e n eben
sogut erfüllt w e r d e n können, k a n n der i n der P f l i chtmitg l i edscha f t 
l iegende E i n g r i f f i n die F r e i h e i t des e inze lnen sich als übermäßig, w e i l 
nicht unbed ingt e r forder l i ch , u n d deshalb als v e r f a s s u n g s w i d r i g e r 
weisen. Dieses B e d e n k e n ist noch n i cht d a d u r c h ausgeräumt, daß durch 
die E r r i c h t u n g e iner öffentlichrechtlichen Körperschaft die Gründung 
eines pr iva t recht l i chen V e r b a n d s m i t p a r a l l e l e r Z i e l se tzung rechtlich 
nicht beh indert w i r d . E s müßte bereits als v e r f a s s u n g s w i d r i g angesehen 
werden , w e n n eine d u r c h staat l i chen H o h e i t s a k t gegründete Körper -

1 7 B V e r f G 20, 309 (319); B A G 20, 175 (214). 
1 8 B V e r f G 28, 295 (304), s. a. 38, 281 (306); 44, 322 (340 ff.). 
1 9 B A G 19, 14 (25); s. a. B V e r f G 38, 281 (307 ff.). 
2 0 B V e r f G 28, 295 (306); s. a. B A G 20, 175 (215). 
2 1 z. B. B V e r f G 18, 18 (28); B A G 20, 175 (215). 
2 2 B V e r f G 38, 281 (307); B A G 23, 272 (306). 
2 3 So für die Gewerkschaften: B A G 15, 174 (194). 
2 4 B V e r f G 50, 290 (367). 
2 5 s. im übrigen zu den subjektiven Voraussetzungen und Beschränkungen 

der Koalitionen unten S. 528 ff. 
2 6 B A G 20, 175 (211). 
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schaft dem f re i en V e r b a n d die Betätigung, die er i m R a h m e n seiner 
Z i e l s e t z u n g l e g i t i m i e r w e i s e ausübt, f ak t i s ch unmöglich machte. D ies 
g i l t besonders i m Verhältnis z u den K o a l i t i o n e n ; d e n n v o n der V e r f a s 
sung h e r haben sie eine ins t i tu t i one l l e u n d f u n k t i o n e l l e G a r a n t i e e r 
h a l t e n " 2 7 . 

4. Die Garantie der Betätigung — Allgemeines 

D i e Betätigungsgarantie gehe darauf , „durch spezif isch k o a l i t i o n s 
mäßige Betätigung die i n A r t . 9 A b s . 3 G G genannten Z ie l e zu v e r f o l 
g e n " 2 8 . D a s G r u n d r e c h t sichere den K o a l i t i o n e n den „Kernbereich k o a 
litionsgemäßer Betät igung" 2 9 , „d. h . d ie jen igen Tätigkeiten, für die sie 
gegründet s i n d u n d die für die E r h a l t u n g u n d S i cherung i h r e r E x i s t e n z 
als unerläßlich betrachtet w e r d e n müssen 3 0 . D i e K o a l i t i o n s f r e i h e i t u m 
fasse „die Betätigung u n d die E n t w i c k l u n g der K o a l i t i o n e n i n i h r e r 
M a n n i g f a l t i g k e i t " u n d „überlasse i h n e n grundsätzlich die W a h l der 
M i t t e l , d ie sie z u r E r r e i c h u n g ihres Zwecks für geeignet h a l t e n " 3 1 ; der 
E r f o l g b le ibe „dem f r e i e n S p i e l der Kräfte" überlassen 3 2 . I m m e r w i e d e r 
aber w i r d betont, d ie i n A r t . 9 A b s . 3 genannten Zwecke seien n icht 
n u r G r u n d l a g e , sondern auch G r e n z e der Koalitionsbetätigung 3 3 . 

I n n e r h a l b des „Kernbereichs" sei die K o a l i t i o n s f r e i h e i t gegen 
S c h r a n k e n , die nicht v o n der Sache se lbs t 3 4 oder v o n anderen Rechts 
gütern 3 5 geboten seien, geschützt. E r dürfe auch nicht dadurch ausge
höhlt werden , daß den K o a l i t i o n e n zugesprochene A u f g a b e n auf andere 
Organ i sa t i onen übertragen w e r d e n 3 6 . I m übrigen sei es Sache des 
Gesetzgeber, die S c h r a n k e n der Betätigung der K o a l i t i o n e n z u d e f i n i e 
r e n 3 7 . E r könne die „freie Betätigung für die K o a l i t i o n beschränken, 
soweit es z u m Schutz anderer Rechtsgüter v o n der Sache her geboten 
i s t " 3 8 . A u c h das Sittengesetz, die Strafgesetze u n d der G e s a m t z u s a m 
m e n h a n g der V e r f a s s u n g w e r d e n als L e g i t i m a t i o n v o n S c h r a n k e n 
genannt 3 9 . A r t . 9 A b s . 3 G G garant iere „nur e inen K e r n b e r e i c h k o a l i -

2 7 B V e r f G 38, 281 (303 f.). 
2 8 B V e r f G 17, 319 (333); 18, 18 (26); B A G 20, 175 (211 f.) m. w. N . 
2 9 B V e r f G 38, 281 (305), 386 (393); 42, 133 (138 f.); B A G 19, 24 (25); je m. w. N . 
3 0 B V e r f G 38, 281 (305) m. w. N . 
3 1 B V e r f G 18, 18 (32); 50, 290 (368). 
3 2 B V e r f G 18, 18 (32). 
3 3 B V e r f G 19, 303 (312); B A G 19, 217 (226). 
3 4 B V e r f G 19, 303 (322). 
3 5 B V e r f G 28, 295 (306). 
3 6 B V e r f G 20, 312 (320); 38, 281 (303 ff.). 
3 7 B V e r f G 28, 295 (306); 50, 290 (3681); B A G 20, 175 (212 f.); B G H Z 70, 277 

(280). 
3 8 B V e r f G 28, 295 (306); 44, 322 (341); 50, 290 (369). 
3 9 B A G 19, 217 (226). 
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tionsmäßiger Betätigung"; „er räumt den geschützten P e r s o n e n u n d 
V e r e i n i g u n g e n nicht m i t V e r f a s s u n g s r a n g e inen i n h a l t l i c h unbegrenz 
ten u n d gesetzl ich u n b e g r e n z b a r e n H a n d l u n g s s p i e l r a u m e i n " 4 0 . 

5. Tarifautonomie 

Herzstück der K o a l i t i o n s f r e i h e i t i m umschr iebenen S i n n e ist die 
T a r i f a u t o n o m i e „und d a m i t " der „Kernbereich eines T a r i f v e r t r a g s 
systems, w e i l sonst die K o a l i t i o n e n i h r e F u n k t i o n , i n d e m v o n der 
staat l i chen Rechtssetzung fre igelassenen R a u m das A r b e i t s l e b e n i m 
e inze lnen d u r c h Tarifverträge z u ordnen , n icht s i n n v o l l erfüllen könn
t e n " 4 1 . D a s Bundesver fassungsger i cht spr icht v o n einer „Normsetzungs
prärogative der K o a l i t i o n e n " 4 2 . 

D e m Gesetzgeber w i r d für d ie A u s g e s t a l t u n g der T a r i f a u t o n o m i e 
g e m e i n h i n e i n w e i t e r S p i e l r a u m eingeräumt 4 3 . E r sei a n e iner sach
gerechten F o r t b i l d u n g der T a r i f a u t o n o m i e nicht g e h i n d e r t 4 4 . A r t . 9 
A b s . 3 G G lasse „sich auch nicht d a h i n auslegen, daß er e in T a r i f system 
als ausschließliche F o r m der Förderung der A r b e i t s - u n d W i r t s c h a f t s 
b e d i n g u n g e n gewährle iste" 4 5 . K lass i s che Ergänzungen seien B e t r i e b s 
v e r f a s s u n g u n d U n t e r n e h m e n s m i t b e s t i m m u n g 4 6 . 

Sowe i t aber die T a r i f a u t o n o m i e reicht, w i r d apr ior i sch v o m Rechts 
n o r m c h a r a k t e r der Tarifverträge ausgegangen 4 7 . „Die N o r m a t i v b e s t i m 
m u n g e n eines T a r i f v e r t r a g e s . . . g e w i n n e n . . . ihre Qualität als Rechts 
rege ln aus der s taat l i chen A n e r k e n n u n g , die i m A r t . 9 A b s . 3 G G 
w u r z e l t 4 8 . " 

A l s R e c h t s n o r m e n s i n d Tarifverträge an die verfassungsmäßige O r d 
n u n g , insbesondere a n die G r u n d r e c h t e 4 9 , aber auch an die Gesetze ge
b u n d e n 5 0 . I m übrigen aber hätten die T a r i f p a r t n e r e inen „weiten E r 
m e s s e n s s p i e l r a u m " 5 1 . E i n „Tarifvertrag ist n u r d a r a u f h i n z u überprü
fen , ob er gegen die V e r f a s s u n g , zwingendes Gesetzesrecht, d ie guten 

4 0 B V e r f G 38, 386 (393); B G H Z 70, 277 (280) m. w. N . 
4 1 B A G 20, 175 (212); B V e r f G 38, 281 (306); 44, 322 (340 ff.); je m. w. N . 
4 2 B V e r f G 44, 322 (341). 
4 3 B V e r f G 20, 312 (317); 50, 290 (369); B A G 20, 175 (218, 225); B S G 40, 190 

(205). Offenbar enger: B V e r f G 44, 322 (341 f.). 
4 4 B V e r f G 50, 290 (369). 
4 5 B V e r f G 50, 290 (371). 
4 6 E b d . 
4 7 B V e r f G 4, 96 (108); 18, 18 (26); 34, 307 (317, 320); 44, 322 (340 ff.) B A G 1, 

258 (262); 10, 195 (199) m. w. N . 
4 8 B V e r f G 34, 307 (320). 
4 9 B A G 1, 258 (258 f., 262 ff.); 10, 195 (199); 20, 175 (224). 
5 0 B A G 1, 63 (65), 258 (268 f.); 20, 175 (218, 224). 
5 1 B A G 22, 144 (152). 
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S i t t e n u n d tragende Grundsätze des Arbe i t s rechts verstößt . . . Das 
rechtfert igt s ich aus der Inst i tutsgarant ie i n A r t . 9 A b s . 3 G G u n d aus 
der Stärke u n d Unabhängigkeit der Tar i f ver t ragspar te i en , die auf den 
A r b e i t s k a m p f als u l t i m a rat io zurückgreifen können" 5 2 . Jedoch s ind die 
G r e n z e n z u r soz ia lpo l i t i schen Überprüfung nicht i m m e r k l a r gezogen — 
so e twa i n fo lgender F o r m u l i e r u n g : „Das G e r i c h t k a n n daher e iner 
T a r i f n o r m erst d a n n die A n e r k e n n u n g versagen, w e n n diese z u e iner 
grund legenden Schlechterste l lung der A r b e i t n e h m e r i m Verg le i ch z u 
e iner sachlich v e r t r e t b a r e n Lösung führt, w e n n also die T a r i f v e r t r a g s 
par te i en gegen tragende Grundsätze des j e w e i l i g e n Rechtsgebiets k l a r 
verstoßen 5 3 . " 

M i t d iesem H i n w e i s auf die Günstigkeitskontrolle ist eine Zone der 
Uns i cherhe i t i n der G r e n z z i e h u n g der T a r i f a u t o n o m i e erreicht. G r u n d 
sätzlich w i r d der Schutzcharakter v o n T a r i f v e r e i n b a r u n g e n betont. 
Das günstigere Gesetz gehe i h n e n v o r 5 4 . T a r i f n o r m e n seien nicht 
zugunsten der A r b e i t n e h m e r a b d i n g b a r 5 5 . U n d schließlich: Tariflöhne 
dürften nicht Höchtslöhne s e i n 5 6 . Gerade inso fe rn aber w i r d b e z w e i 
felt , daß dies nicht n u r die gegenwärtige gesetzliche, sondern auch die 
ver fassungsrecht l i ch notwendige O r d n u n g s e i 5 7 . 

V o n dieser F u n k t i o n s k o n t r o l l e der T a r i f a u t o n o m i e zu unterscheiden 
ist der Se lbs te in t r i t t des Staates als Gesetzgeber : die „subsidiäre R e g e 
lungszuständigkeit des Staates, die i m m e r d a n n e intr i t t , w e n n die 
K o a l i t i o n e n die i h n e n übertragene A u f g a b e , das Arbe i t s l eben d u r c h 
Tarifverträge selbst v o l l z u ordnen, i m E i n z e l f a l l nicht a l l e in erfüllen 
können u n d die soziale Schutzbedürftigkeit der einzelnen A r b e i t 
n e h m e r oder A r b e i t n e h m e r g r u p p e n oder e in sonstiges öffentliches 
Interesse e in E i n g r e i f e n des Staates e r f o rder l i ch m a c h t " 5 8 . 

D a m i t w i r d auch schon eine andere Zone kennzeichnender U n s i c h e r 
heit , die der Außenseiterfrage, betreten. N o r m a t i v b e s t i m m u n g e n i n 
Tarifverträgen können Nichtorganis ier te nicht ohne besondere s taat 
l iche Ermächtigung er fassen 5 9 . D i e Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
v o n Tarifverträgen sei e in Weg , u m die P r i n z i p i e n des P r i m a t s der 
K o a l i t i o n e n be i der O r d n u n g des A r b e i t s - u n d Wirtschaftslebens, der 
Beschränkung i h r e r Rechtsetzungsmacht auf i h r e M i t g l i e d e r u n d der 

5 2 B A G 22, 252 (267). 
5 3 B A G 22, 144 (152). 
5 4 B A G 1, 63 (65). 
5 5 B V e r f G 18, 18 (26). 
5 6 B A G 10, 247; 20, 175 (194). 
5 7 B V e r f G 18, 135 (139 ff.). 
5 8 B V e r f G 44, 322 (342). 
5 9 B V e r f G 44, 322 (344, 348); B A G 20, 175 (187, 189 ff., 197). 
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notwend igen a l lgemeindemokrat i schen oder mi tg l iedschaf t l i chen L e g i 
t i m a t i o n a l ler Rechtsetzung untere inander i n E i n k l a n g z u b r i n g e n 6 0 . 
Ob die geltende Rege lung die a l l e i n zulässige sei , könne of fen b l e i b e n 6 1 . 
A b e r sie entspreche „in besonderem Maße der i n A r t . 9 A b s . 3 G G ent 
ha l tenen verfassungsrechtl ichen G r u n d e n t s c h e i d u n g 6 2 . I n der Realität 
aber f indet sich die a l lgemeine W i r k u n g e i n m a l v e r e i n b a r t e r t a r i f 
ver t rag l i cher Standards ganz unabhängig v o m A n w e n d u n g s b e r e i c h der 
Allgemeinverbindlicherklärung 6 3 . W e g e n dieser i h r e r großen B e d e u 
t u n g w u r d e deshalb auch für die ob l igator ischen T a r i f v e r t r a g s b e s t i m 
m u n g e n untersagt, was für die n o r m a t i v e n T a r i f v e r t r a g s b e s t i m m u n g e n 
grundsätzlich ohnedies n icht möglich i s t : d ie D i f f e r e n z i e r u n g zwischen 
Organ i s i e r t en u n d N i c h t o r g a n i s i e r t e n 6 4 . 

W i c h t i g für Interpretat ion u n d A u s g e s t a l t u n g der T a r i f a u t o n o m i e ist , 
was z u i h r e r Recht fer t igung — v o r a l l e m i m V e r g l e i c h z u r staat l ichen 
Rechtsordnung — angeführt w i r d : d ie größere Interessennähe der 
B e t e i l i g t e n 6 5 u n d die Stärke, Unabhängigkeit, V e r h a n d l u n g s m a c h t , 
K a m p f f r e i h e i t u n d K a m p f g l e i c h h e i t der T a r i f p a r t n e r , d ie i h n e n eine 
j ewe i l s m a x i m a l e Annäherung an die v o n i h n e n repräsentierten I n t e r 
essen er laube 6 6 . Tariffähigkeit u n d T a r i f m a c h t w e r d e n w o h l deshalb 
auch i m m e r wieder i m Z u s a m m e n h a n g m i t den w e i t e r e n Be fugnissen 
der Soz ia lpar tner gesehen, die i h n e n wegen der Tariffähigkeit e inge
räumt se ien 6 7 u n d ihre twegen nicht be l i eb ig entzogen w e r d e n könnten 6 8 . 

Z u m notwendigen I n h a l t — f r e i l i c h i m S i n n e programmat ischer , nicht 
bedingender N o t w e n d i g k e i t — v o n Tarifverträgen gehören S c h l i c h 
tungsvere inbarungen 6 9 . 

Abgesehen v o n v e r e i n b a r t e n V e r f a h r e n s w e i s e n aber besteht k e i n 
wechselseitiger A n s p r u c h auf V e r h a n d l u n g e n 7 0 — auch w e n n der G e g 
ner Monopo l i s t ist w i e z. B . e i n A r b e i t g e b e r i m öffentlichen D i e n s t 7 1 . 
G r u n d s a t z ist die F r e i h e i t der P a r t n e r w a h l 7 2 . O b d a m i t w i r k l i c h dem 

6 0 B V e r f G 44, 322 (340 ff.). 
0 1 Ebd. , S. 346. 
6 2 Ebd. , S. 350. 
6 3 B A G 20, 175 (199). 
6 4 B A G 20, 175. 
6 5 Also eine gewisse Analogie zur Rechtfertigung der privaten Vertrags

autonomie; B V e r f G 34, 307 (317, 320). 
6 6 B A G 22, 252 (267); 23, 292 (308). 
6 7 B A G 4, 351 (353). 
6 8 B V e r f G 20, 312 (320). 
6 9 B A G 23, 292 (306 ff.). 
7 0 B A G 14, 282 (287 ff.). 
7 1 Ebd . 
7 2 Ebd. , S. 288 ff. 
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„Koalit ionspluralismus" 7 3 gedient w i r d , oder ob nicht v i e l m e h r gerade 
der übermächtige P a r t n e r d ie Möglichkeit hat, den K o a l i t i o n s p l u r a l i s 
m u s z u erst icken, ist eine F r a g e . Jeden fa l l s aber ist e in Stre ik , der 
d a r u m geführt w i r d , e inen P a r t n e r a n den Verhand lungs t i s ch z u b r i n 
gen, zulässig 7 4 . 

D i e sachliche Zuständigkeit e iner K o a l i t i o n z u m Tarifabschluß be 
s t i m m t diese selbst u n d z w a r grundsätzlich d u r c h i h r e S a t z u n g 7 5 . 

6. Der Arbeitskampf 

a) Allgemeines 

Daß die K o a l i t i o n s f r e i h e i t ganz auf die „Ordnung u n d B e f r i e d u n g des 
A r b e i t s l e b e n s " 7 6 h ingeordnet ist , f indet i n der Tar i fautonomie se lbst 
verständlichen A u s d r u c k , u n d die T a r i f a u t o n o m i e ist homogener A u s 
d r u c k dieses P r i n z i p s . D a r u m besteht be i der Ges ta l tung u n d I n t e r 
p r e t a t i o n der T a r i f a u t o n o m i e auch k e i n Anlaß, diese E i n o r d n u n g z u 
betonen. A n d e r s b e i m A r b e i t s k a m p f : D i e Interpretat ion des A r t . 9 
A b s . 3 G G schließt z w a r Kampfmaßnahmen e i n 7 7 , aber entsprechend 
der arbei tsrecht l i chen E i n o r d n u n g der K o a l i t i o n s f r e i h e i t k a n n es s ich 
dabe i n u r u m Arbeitskämpfe h a n d e l n — e in G r u n d s a t z , der so se lbst 
verständlich erscheint, daß er k a u m auch n u r erwähnt w i r d . D e r K a m p f 
i s t gegen den soz ia len Gegensp ie ler ger ichtet 7 8 . D e r politische A r b e i t s 
k a m p f — e t w a e in S t r e i k gegen den Gesetzgeber 7 9 — ist k e i n A r b e i t s 
k a m p f 8 0 . M i t t l e r w e i l e hat auch das Grundgese tz selbst i n A r t . 9 A b s . 3 
S a t z 3 die V o k a b e l „Arbeitskampf" au fgegr i f f en 8 1 . 

Arbeitskämpfe w e r d e n nach G r u n d u n d Z i e l i n das O r d n u n g s b i l d 
des gesetzl ich und t a r i f v e r t r a g l i c h geregelten Arbei tsrechts e inge 
spannt . S ie w e r d e n daraus gerechtfert igt . S ie müssen „nach unserem 
f re ihe i t l i chen T a r i f s y s t e m möglich s e i n " 8 2 u n d e in rechtmäßiges K a m p f -

7 3 B A G 19, 218 (226); 20, 175 (214 f.). 
7 4 B A G 23, 284 (502). 
7 5 B A G 16, 329; 22, 295 (300 ff.). 
7 6 s. oben S. 513. 
7 7 Auch daß sich das Bundesverfassungsgericht — B V e r f G 38, 386 (313 ff.) — 

ein „Eingehen auf die Frage, wie der Arbeitskampf im allgemeinen . . . v e r 
fassungsrechtlich zu beurteilen" ist, ersparen zu können glaubt, ändert diese 
prinzipielle Zuordnung nicht. 

7 8 B V e r f G 38, 281 (307). 
7 9 B G H Z 14, 347. 
8 0 B A G 1, 291 (300). 
8 1 Art . 9 Abs. 3 Satz 3 G G wurde eingefügt durch das 17. Gesetz zur 

Änderung des Grundgesetzes vom 24. J u n i 1968 ( B G B l . I S. 709). 
8 2 B A G 23, 292 (306); B S G 19, 230 (234). 
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z ie l h a b e n 8 3 , i n der R e g e l e inen T a r i f v e r t r a g 8 4 oder sonst eine recht l i ch 
mögliche u n d zulässige V e r e i n b a r u n g 8 5 . W e i l das K a m p f z i e l n i cht n u r 
zulässig, sondern auch erre i chbar se in muß, s i n d Arbeitskämpfe i h r e r 
N a t u r nach vorübergehend 8 6 . Desha lb müssen sie u n d i h r e rechtl iche 
O r d n u n g auch d e n B e s t a n d der Arbeitsverhältnisse schonen 8 7 . D i e 
Arbeitsverhältnisse so l l en j a nach d e m A r b e i t s k a m p f w i e d e r f o r t d a u e r n . 

A b e r ganz a l l g e m e i n s i n d Arbeitskämpfe gefährlich, w e n n n i cht 
schädlich 8 8 . S ie berühren Interessen U n b e t e i l i g t e r — insbesondere der 
S t r e i k die Interessen der NichtStre ikenden — u n d das G e m e i n w o h l 8 9 . 
S ie bedürfen daher der v e r a n t w o r t l i c h e n K o n t r o l l e 0 0 , insbesondere 
d u r c h t a r i f fähige K o a l i t i o n e n 9 1 . S ie stehen v o n der V o r b e r e i t u n g über 
die Durchführung b i s z u r L i q u i d a t i o n der F o l g e n u n t e r d e m Gebot der 
Verhältnismäßigkeit 9 2 . Sch iedsvere inbarungen müssen versuchen, i h n e n 
v o r z u b e u g e n 9 3 . A u c h sonst s i n d sie n u r als u l t i m a rat io zulässig 9 4 . 

Andererse i t s v e r l a n g t gerade diese A u f f a s s u n g K a m p f f r e i h e i t 9 5 , d ie 
Fähigkeit e inen „wirkungsvol len" , „effektiven" A r b e i t s k a m p f z u füh 
r e n 9 6 , insbesondere die freie W a h l der K a m p f m i t t e l 9 7 . Ebenso v e r l a n g t 
sie Kampfparität 9 8 , de ren Ver fassungsgarant ie f r e i l i c h of fen geb l ieben 
i s t 9 9 . Daß A r t . 9 A b s . 3 G G eine Ausprägung des Gleichheitssatzes se in 
so l l — v o m Bundesver fassungsger i cht r e l a t i v f r ü h 1 0 0 e i n m a l „so d a h i n -
gesagt" —, erweist sich schon i n der A u f f a s s u n g v o n der T a r i f autonomie 
als der Rege lungskompetenz zwe ier gleich interess ierter , kompetenter 
u n d mächtiger V e r h a n d l u n g s p a r t n e r als s i n n v o l l , noch m e h r aber i m 
Ze ichen der Kampfparität. W a s Kampfparität i m e inze lnen heißt 1 0 1 , ist 
f re i l i ch i m m e r w i e d e r u m s t r i t t e n . Daß es u m die „sachgerechte V e r t e i -

8 3 B A G 23, 292 (306). 
8 4 Ebd. , S. 304. 
8 5 B A G 23, 484 (501 f.). 
8 6 B A G 23, 292 (304). 
8 7 Ebd. , S. 305 und passim. 
8 8 B A G 1, 291 (300); 15, 174 (194); 23, 292 (306). 
8 9 E b d . ; insbesondere B A G 23, 292 (306); implizit B V e r f G 38, 281 (307). 
9 0 E b d . 
9 1 s. unten S. 533 und A n m . 222. 
9 2 B A G 23, 292 (306 ff.). 
9 3 E b d . 
9 4 B A G 20, 175 (195) m. w. N . ; 23, 292 (306 ff.). 
9 5 B A G 1, 291 (308 f.). 
9 6 B V e r f G 38, 386 (394 f.). 
9 7 z. B . sukzessive Steigerung von Arbeitskämpfen: B A G 10, 88 (93). 
9 8 B A G 1, 291 (308); s. a. 25, 482 (489 f.); B S G 40, 190 (197). 
9 9 B V e r f G 38, 386 (396); 47, 191 (197). 
100 B V e r f G 3, 225 (240). 
1 0 1 s. a. B V e r f G E 38, 386 (394 ff.). 
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l u n g des R i s i k o s " g e h t 1 0 2 , ist t re f f end , aber ebenfal ls der K o n k r e t i s i e 
r u n g bedürftig. N i c h t w e n i g e r s c h w i e r i g als die K o n k r e t i s i e r u n g der 
„Parität" ist die K o n k r e t i s i e r u n g des Gebots der „Neutralität" des 
Staates gegenüber den P a r t e i e n des A r b e i t s k a m p f e s 1 0 3 . D a s B u n d e s 
sozialgericht spricht v o n e iner „ fördernden Neutralität" des Staates = 
v o n dem „Recht, R e g e l u n g e n z u tre f fen , durch die ausgeglichene V e r 
hältnisse der T a r i f p a r t n e r u n t e r e i n a n d e r (Kampfparität) garant i e r t 
s i n d " 1 0 4 . 

B e i dieser betont domest i z i e renden E i n s t e l l u n g der Rechtsprechung 
gegenüber d e m A r b e i t s k a m p f k a n n eine gewisse Zwiespältigkeit h i n 
s icht l i ch der Kampfbere i t s cha f t oder „Friedlichkeit" v o n K o a l i t i o n e n 
nicht v e r w u n d e r n . D a r a u f w i r d zurückzukommen sein. J e d e n f a l l s : „Das 
Recht z u m A r b e i t s k a m p f schließt n icht die P f l i c h t z u r K a m p f b e r e i t 
schaft e i n 1 0 5 . " 

Doch zurück z u m A r b e i t s k a m p f selbst. Daß A r t . 9 A b s . 3 G G „nicht 
m i t V e r f a s s u n g s r a n g e inen i n h a l t l i c h e n unbegrenzten u n d gesetzl ich 
unbegrenzbaren H a n d l u n g s s p i e l r a u m " einräumt, g i l t gerade auch für 
den A r b e i t s k a m p f 1 0 6 . Das Gesetz hat also S p i e l r a u m , auch w e n n es 
dabei „die Fähigkeit . . . , e inen w i r k u n g s v o l l e n A r b e i t s k a m p f z u f ü h 
r e n " , berührt 1 0 7 . W a n n diese Fähigkeit „ernsthaft i n F r a g e geste l l t " u n d 
„in e inem für die ver fassungsrecht l i che B e u r t e i l u n g entscheidenden 
Ausmaß" beeinträchtigt i s t 1 0 8 , ist b i s h e r n u r k o n k r e t entschieden. 

b) Der Streik 

„Streik ist die gemeinsam u n d planmäßig durchgeführte A r b e i t s e i n 
s te l lung e iner größeren Z a h l v o n A r b e i t n e h m e r n i n n e r h a l b eines B e 
ru fs oder B e t r i e b s z u e inem K a m p f z w e c k m i t dem W i l l e n z u r F o r t 
setzung der A r b e i t nach E r r e i c h u n g des K a m p f z i e l s oder B e e n d i g u n g 
des A r b e i t s k a m p f e s ; der S t r e i k bedeutet i n der R e g e l nicht die Kündi 
g u n g der Arbeitsverträge d u r c h die A r b e i t n e h m e r 1 0 9 . 

O b es e i n verfassungsmäßiges S t r e i k r e c h t gibt , w a r v o r Einfügung 
des A r t . 9 A b s . 3 Satz 3 G G u m s t r i t t e n 1 1 0 u n d ist es bis heute. D i e 
Rechtsprechung hat sich d a m i t aber nicht aufgehalten . A u c h ohne 

1 0 2 B A G 1, 291 (311). 
1 0 3 B A G 1, 291 (308). 
1 0 4 B S G 40, 190 (197). 
1 0 5 B V e r f G 18, 18 (32). 
ice B V e r f G 38, 386 (313 f.). 
1 0 7 Ebd. , S. 394. 
1 0 8 Ebd. , S. 394 f. 
1 0 9 B S G 19, 230 (234) m. w. N . 
1 1 0 s. B A G 1, 291 (298 f.); B S G 2, 191 (196). 
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verfassungsmäßiges S t r e i k r e c h t könne der S t r e i k als rechtmäßig ge
dacht w e r d e n 1 1 1 . U n d er w u r d e als rechtmäßig gedacht 1 1 2 . „Der gegen 
d ie A r b e i t g e b e r gerichtete S t r e i k u m die tar i f l i che R e g e l u n g der A r 
be i t sbed ingungen . . . (Gegensatz: z. B . der sog. pol i t ische S t r e i k ; . . . ) , 
d e r weder t a r i f w i d r i g ( B r u c h der ta r i f l i chen Fr iedenspf l i cht ) noch nach 
se inen M i t t e l n oder se inen Z i e l e n oder der UnVerhältnismäßigkeit v o n 
M i t t e l n u n d Z i e l soz ia l inadäquat ( E i n g r i f f i n die Gewerbebetr iebe der 
A r b e i t g e b e r nach § 823 A b s . 1 B G B ) , noch s i t t e n w i d r i g (§ 826 B G B ) i s t " , 
ist „sozialadäquat", „in b e s t i m m t e n G r e n z e n e r l a u b t " u n d „in der f r e i 
he i t l i chen , soz ia len G r u n d o r d n u n g der Deutschen B u n d e s r e p u b l i k z u 
g e l a s s e n " 1 1 3 . W e i t e r „Der v o n e iner Gewerkscha f t wegen der A r b e i t s 
u n d Wir t s cha f t sbed ingungen geführte S t r e i k " ist „als e in Rechts inst i tut , 
e i n legales I n s t r u m e n t unseres Arbe i t s rechts anzusehen, das die V e r 
m u t u n g der Rechtmäßigkeit für sich h a t " 1 1 4 . W i r d e i n S t r e i k v o n einer 
G e w e r k s c h a f t geführt, ha t er auch schon die V e r m u t u n g für sich, legale 
Z i e l e z u v e r f o l g e n 1 1 5 . 

Entsprechend der f i n a l e n B i n d u n g an die T a r i f a u t o n o m i e w u r d e der 
k o l l e k t i v e C h a r a k t e r ebenso h e r v o r g e k e h r t 1 1 6 w i e die N o t w e n d i g k e i t 
gewerkschaf t l i cher O r d n u n g u n d V e r a n t w o r t u n g 1 1 7 . Diese g e w e r k 
schaftl iche V e r a n t w o r t u n g dar f nicht d u r c h H a f t u n g s v o r s c h r i f t e n so 
belastet w e r d e n , daß daraus eine Einschränkung des A r t . 9 A b s . 3 G G 
erwächst 1 1 8 . V i e l m e h r muß eine gewerkschaft l i che H a f t u n g auf A u s 
nahmefälle r e c h t s w i d r i g e n S t r e i k s begrenzt s e i n 1 1 9 . 

D e r e inzelne w i r d durch diese n o t w e n d i g e n Gewerkschaftsbezüge des 
S t r e i k s u m e i n Recht, i n unständiger V e r b i n d u n g z u s t re iken , gebracht. 
„Wilde S t r e i k s " s i n d unzulässig 1 2 0 u n d können n u r d u r c h gewerkschaf t 
l iche Übernahme rechtmäßig w e r d e n 1 2 1 . E r w i r d aber auch we i tgehend 
entlastet . D i e S u s p e n s i v w i r k u n g schont se in Arbeitsverhältnis 1 2 2 . Für 
i h n hat aber der S t r e i k u m W i r t s c h a f t s - u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n , i n s -

1 1 1 B A G 1, 291 (299). 
1 1 2 B A G 1, 291; 6, 321 (358); B S G 19, 230 (234). 
1 1 3 B A G 1, 291 (300 f., 306); s. auch B A G 2, 75 (77); 15, 174 (194); B S G 19, 

230 (234). 
1 1 4 B A G 25, 226 (233). 
1 1 5 E b d . 
1 1 8 B A G 1, 291 (301 ff.); 6, 321 (insbesondere 321, 375 f.); B S G 19, 230 (234 f.). 
1 1 7 B A G 1, 291 (301); 6, 321 (358, 375). 
1 1 8 B G H Z 70, 277 (287 ff.). 
1 1 9 E b d . 
1 2 0 B A G 15, 174 (192 ff.), 202 (210); 22, 162; s. zu dem Sonderfall des F l u g 

lotsenstreiks B G H Z 70, 277 (281 ff.). 
1 2 1 B A G 15, 174 (193), 202 (210); 20, 175 (195); 22, 162 (164). 
1 2 2 B A G 15, 174 (194); 16, 117 (120, 122). s. zur Relativität der Wiederein-

stellungspflicht freilich B A G 23, 512 (516 f.). 
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besondere der gewerkschaft l i ch geführte S t r e i k — an dem t e i l z u n e h 
m e n er e in Recht h a t 1 2 3 — die V e r m u t u n g der Rechtmäßigkeit für s i c h 1 2 4 . 
K o l l e k t i v e R e c h t s w i d r i g k e i t — z. B . e inen Verstoß gegen die F r i e d e n s 
pf l i cht — hat er nicht z u v e r a n t w o r t e n 1 2 5 . 

Diese E n t l a s t u n g des e inzelnen durch die k o l l e k t i v e N a t u r des S t r e i k 
rechts hat besonders i n der Soz ia lvers i cherung eine bedeutsame R o l l e 
gespielt . G l a u b t e m a n zunächst, den Suspens ivcharakter des S t r e i k s 
nicht v o m Arbeitsverhältnis auf das soz ia lvers icherungsrecht l iche B e 
schäftigungsverhältnis übertragen z u s o l l e n 1 2 6 , so schränkte m a n d ie 
U n t e r b r e c h u n g des Sozialversicherungsschutzes d u r c h den S t r e i k d a n n 
doch m e h r u n d m e h r e i n 1 2 7 . 

D e r Z u o r d n u n g z u m Z i e l des T a r i f v e r t r a g s entspricht es schließlich, 
daß der S t r e i k n u r für k o l l e k t i v e Z i e l e geführt w e r d e n darf , also n icht 
für i n d i v i d u e l l e oder übertarifliche A r b e i t s b e d i n g u n g e n 1 2 8 . 

U n t e r den S c h r a n k e n des S t r e i k r e c h t s 1 2 9 w u r d e — abgesehen v o n der 
D i s q u a l i f i z i e r u n g des St re iks durch e i n rechtswidr iges Z i e l 1 3 0 — v o r 
a l l e m der Schutz der Rechte a n d e r e r 1 3 1 u n d die ver t rag l i che B e g r e n 
z u n g des Stre ikrechts , u n d z w a r d u r c h k o l l e k t i v e A b m a c h u n g e n u n d 
P f l i c h t e n 1 3 2 , hervorgehoben. 

c) Die Aussperrung 

A l s Entsprechung z u m S t r e i k erscheint auch die A u s s p e r r u n g l e g i 
t i m 1 3 3 , ohne daß i h r e Ver fassungsgarant ie geklärt w ä r e 1 3 4 . Ihre B e u r t e i 
l u n g habe i h r e r B e d e u t u n g für die „Fähigkeit des Arbe i tgebers , e inen 
w i r k u n g s v o l l e n A r b e i t s k a m p f z u führen", z u entsprechen 1 3 5 . S ie se i 
besonders bedeutsam als Abwehrmaßnahme 1 3 6 , z. B . gegenüber S c h w e r 
p u n k t s t r e i k s 1 3 7 u n d gegen rechtswidrige S t r e i k s 1 3 8 . 

1 2 3 B S G 33, 254 (259). 
1 2 4 B A G 25, 226 (233 f.); B S G 37, 10 (19). 
1 2 5 B S G 19, 230 (234 f.); B S G 37, 10 (19). 
1 2 8 B S G 1, 115; 2, 164 (171 ff.); 11, 79; s. auch B S G 18, 122. 
1 2 7 B S G 11, 86; 33, 254; 37, 10 (16). 
1 2 8 B A G 2, 75 (77 ff.); 3, 280. 
1 2 9 Z u den allgemeinen Schranken des Arbeitskampfrechts s. noch einmal 

oben S. 518 ff. 
1 3 0 B A G 2, 75. 
1 3 1 B A G 1, 291 (299). 
1 3 2 B A G 1, 291 (299); 6, 321 (358 f.). 
1 3 3 B A G 1, 291 (309). 
1 3 4 B V e r f G 38, 386 (393 ff.). 
1 3 5 Ebd. , S. 394 f. 
1 3 6 B A G 1, 291 (310 ff.); 10, 88 (91 ff.). 
1 3 7 B A G 23, 292 (310 f.). 
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A u c h die A u s s p e r r u n g ist i n das T a r i f v e r t r a g s s y s t e m eingebettet. S ie 
ist weder zulässig, u m nicht tar i f l i che (übertarifliche) A r b e i t s b e d i n g u n 
gen z u verändern, noch z u r A b w e h r eines S t r e i k s , der z u r V e r w i r k 
l i c h u n g t a r i f l i c h e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n durchgeführt w i r d 1 3 9 . E n t s p r e 
chend der A l t e r n a t i v e zwischen V e r b a n d s t a r i f u n d F i r m e n t a r i f ist die 
W a f f e der A u s s p e r r u n g nicht n u r den Arbeitgeberverbänden sondern 
auch e inze lnen A r b e i t g e b e r n oder mehreren A r b e i t g e b e r n gemeinsam 
ver fügbar 1 4 0 . 

Wesent l i chen K o r r e k t u r e n unterzog die Rechtsprechung den lösenden 
C h a r a k t e r der A u s s p e r r u n g 1 4 1 . Z w a r w a r schon früh der k o l l e k t i v -
rechtl iche C h a r a k t e r auch der A u s s p e r r u n g a n e r k a n n t w o r d e n 1 4 2 . Indem 
m a n i n der A u s s p e r r u n g aber eine notwendige A b w e h r w a f f e gegen 
den S t r e i k sah, h i e l t m a n es für no twend ig , daß d e m suspensiven S t r e i k 
die lösende A u s s p e r r u n g entgegengehalten w e r d e n k a n n 1 4 3 . Diese H a l 
t u n g schloß e in , daß auch eine Wiedere ins te l lungsp f l i cht nach Schluß 
der A u s s p e r r u n g grundsätzlich v e r n e i n t w u r d e 1 4 4 . H i e r n u n setzten die 
K o r r e k t u r e n zuerst e in . M e h r u n d m e h r w u r d e das E r f o r d e r n i s betont, 
daß schon m i t der A u s s p e r r u n g die W i e d e r e i n s t e l l u n g angekündigt 
w e r d e n müsse u n d der A r b e i t g e b e r h ins i cht l i ch der W i e d e r e i n s t e l l u n g 
m e h r oder w e n i g e r gebunden s e i 1 4 5 . A u c h i n der A u s s p e r r u n g sei — 
analog z u m S t r e i k — ke ine vollständige V e r n i c h t u n g des arbeitsrecht
l i chen B a n d e s z u s e h e n 1 4 6 . D i e E n t w i c k l u n g endet m i t der Fests te l lung , 
daß auch d ie A u s s p e r r u n g i n der Rege l suspensiven C h a r a k t e r habe, 
w e n n auch d ie lösende A u s s p e r r u n g ausnahmsweise zulässig b l e i b e 1 4 7 , 
u n d daß a m E n d e der A u s s p e r r u n g grundsätzliche W i e d e r e i n s t e l l u n g s 
pf l i cht bes tehe 1 4 8 . 

S o m i t s i n d n u n m e h r S t r e i k und A u s s p e r r u n g als vorübergehende 
Maßnahmen k o l l e k t i v e r N a t u r charakter is iert , die das i n d i v i d u e l l e 
Arbeitsverhältnis sowenig als möglich tref fen so l len . 

1 3 8 B A G 14, 52 (56); 23, 292 (314 f.); B S G 33, 254 (262). 
1 3 9 B A G 1, 291 (313). 
1 4 0 B A G 1, 291 (309); 23, 292 (309). 
1 4 1 Zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit des Wandels; B V e r f G 38, 386. 
1 4 2 B A G 1, 291 (309 ff.). 
1 4 3 B A G 1, 291 (310 ff.); 10, 88 (91 f.); 14, 52. 
1 4 4 B A G 1, 291 (313 ff.). 
1 4 5 B A G 1, 291 (3161); 10, 88 (92, 941); 14, 52; 15, 145 (150); 16, 123 (125 f,). 
1 4 6 B A G 16, 123. 
1 4 7 B A G 23, 292 (310 f i ) ; 25, 226 (234). 
1 4 8 B A G 23, 292 (311 1, 315 f i ) , 25, 226 (234). 
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7. Die Betätigung der Koalitionen 
außerhalb von Tarifautonomie und Arbeitskampf 

a) Allgemeines 

So selbstverständlich S t e l l u n g u n d Betätigung der K o a l i t i o n e n auf 
d ie T a r i f a u t o n o m i e u n d einen i h r e i n - u n d untergeordneten A r b e i t s 
k a m p f h i n o r i e n t i e r t w u r d e n , so unbekümmert bejahte m a n wei tere 
A u f g a b e n der K o a l i t i o n e n . D i e F u n k t i o n s g a r a n t i e der K o a l i t i o n e n u m 
fasse „nicht n u r den Bere i ch der T a r i f a u t o n o m i e , sondern auch solche 
Betätigungen der K o a l i t i o n e n die auf andere Weise als durch Abschluß 
v o n Tarifverträgen die A r b e i t s - u n d Wir t s cha f t sbed ingungen i h r e r 
M i t g l i e d e r w a h r e n u n d fördern" 1 4 9 . 

So diene „auch die Tätigkeit der Gewerkscha f t en i m P e r s o n a l v e r t r e -
tungswesen der W a h r u n g u n d Förderung der Diens tbed ingungen . D e m 
steht nicht entgegen, daß die Gewerkscha f t en h i e r nicht u n m i t t e l b a r , 
sondern n u r m i t t e l b a r — über die Personalräte u n d ihre W a h l — auf 
d ie D iens tbed ingungen Einfluß z u n e h m e n suchen. A r t . 9 A b s . 3 G G 
unterscheidet nicht danach, ob die K o a l i t i o n e n es u n t e r n e h m e n , d ie 
A r b e i t s - u n d Wir tschaf tsbed ingungen u n m i t t e l b a r oder m i t t e l b a r z u 
w a h r e n u n d z u fördern" 1 5 0 . A u c h die M i t g l i e d e r w e r b u n g diene „nur 
m i t t e l b a r dem Z w e c k der K o a l i t i o n e n , die A r b e i t s - u n d W i r t s c h a f t s 
bed ingungen z u w a h r e n u n d z u fördern". D ieser U m s t a n d steht „der 
E i n b e z i e h u n g der M i t g l i e d e r w e r b u n g i n den Schutz des A r t . 9 A b s . 3 
G G jedoch nicht entgegen" 1 5 1 . Betre f f e also die Tariffähigkeit e iner 
A r b e i t n e h m e r v e r e i n i g u n g „eine wicht ige Seite der V e r e i n i g u n g " , so 
hätten „die anderen Möglichkeiten e iner tariffähigen A r b e i t n e h m e r 
v e r e i n i g u n g . . . l e t z t l i ch aber dasselbe G e w i c h t " 1 5 2 . 

So bes t immt diese Aussagen sich lesen, so unsicher ist die K o n k r e 
t i s i e r u n g i m e inze lnen. Wei tgehend ist die Rechtsprechung der A u f 
gabe, zwischen d e m verfassungsrecht l ich N o t w e n d i g e n u n d d e m v e r 
fassungsrechtl ich Möglichen zu unterscheiden, auch dadurch enthoben, 
daß der Gesetzgeber die Befugnisse der K o a l i t i o n e n ohne Rücksicht auf 
eben diese U n t e r s c h e i d u n g ausgebaut h a t 1 5 3 . 

Daß „die Gewerkscha f ten . . . über i h r e ursprüngliche Z i e l se t zung . . . 
w e i t h inausgewachsen" s ind, „die Repräsentation der A r b e i t n e h m e r 
interessen i n Staat u n d Gesel lschaft i n umfassender W e i s e " b e a n s p r u -

1 4 9 B A G 20, 175 (212); B V e r f G 42, 133 (138); B S G 41, 193 (196). 
1 5 0 B V e r f G 19, 303 (313). 
1 5 1 B V e r f G 28, 295 (305). 
1 5 2 B A G 23, 320 (325). 
1 5 3 K l a r gegenübergestellt in B V e r f G 38, 281 (304). 
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chen u n d „einen bes t immenden F a k t o r i m W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l 
l e b e n " b i l d e n , w i r d z w a r a n e r k a n n t u n d zugelassen; aber der „ A u s -
schließlichkeitsanspruch" den sie i n der T a r i f a u t o n o m i e haben, „läßt 
sich auf die a l lgemeine V e r t r e t u n g der A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n gegen
über dem Staat u n d i n der Öffentlichkeit nicht übertragen 1 5 4 . 

b) Betriebsverfassung, Personalvertretung, Mitbestimmung 

Betr i ebsver fassung u n d M i t b e s t i m m u n g w e r d e n als wicht ige u n d z u 
lässige Ergänzungen z u r Förderung der A r b e i t s - u n d W i r t s c h a f t s b e d i n 
gungen i m R a h m e n der T a r i f autonomie b e u r t e i l t 1 5 5 . 

D i e Befugnisse der Gewerkscha f t en i m Betr iebsver fassungsrecht 
ge l ten als Ausfluß des A r t . 9 A b s . 3 G G 1 5 6 . E i n e u n m i t t e l b a r e A n w e n 
d u n g des A r t . 9 A b s . 3 G G w u r d e h ins i cht l i ch der W e r b u n g s - u n d 
Informationstätigkeit der G e w e r k s c h a f t e n 1 5 7 sowie für das Zut r i t t s re ch t 
der G e w e r k s c h a f t e n z u m B e t r i e b 1 5 8 i n Bet racht gezogen. D i e Rüge, M i t 
w i rkungsrechte des Bet r i ebsra ts ver le tz ten d ie T a r i f a u t o n o m i e , w u r d e 
u . a. m i t d e m H i n w e i s zurückgewiesen, die betro f fenen Gegenstände 
seien „zumeist wegen i h r e r Betr iebsbezogenheit d u r c h T a r i f v e r t r a g 
nicht geregelt" , könnten aber durch T a r i f v e r t r a g „doch ohne weiteres 
geregelt w e r d e n . . . D a n n würde eine M i t b e s t i m m u n g des B e t r i e b s r a t s 
w e g f a l l e n " 1 5 9 . 

M e h r Stre i ts to f f bot die P e r s o n a l v e r t r e t u n g , w e i l h i e r der S t a a t 
bemüht w a r , die M i t w i r k u n g der Gewerkscha f t en den V e r w a l t u n g s 
bedürfnissen anzupassen. Das Bundesver fassungsger i cht ließ zunächst 
sogar offen, ob die Tätigkeit der Gewerkscha f t en i m B e r e i c h der P e r s o 
n a l v e r t r e t u n g u n t e r den Schutz des A r t . 9 A b s . 3 G G f a l l e 1 6 0 . A l s b a l d 
aber bejahte es diese F r a g e u m so nachdrücklicher: „In den d u r c h A r t . 9 
A b s . 3 G G geschützten B e r e i c h muß die Tätigkeit der K o a l i t i o n e n i m 
Persona lver t re tungswesen aber v o r a l l e m deshalb einbezogen w e r d e n , 
w e i l sich das Grundgese tz ausdrücklich z u m soz ia len Rechtsstaat b e 
kennt (Ar t . 20 A b s . 1, 28 A b s . 1 S. 1 G G ) . Diese Entsche idung des V e r 
fassungsgebers schließt es aus, die Koalitionsbetätigung i n diesem B e 
reich, die b i s 1933 u n d nach 1945 dienstrecht l i ch u n d ver fassungsrecht 
l i c h a n e r k a n n t w a r , v o n der Gewährleistung des A r t . 9 A b s . 3 G G a u s 
zunehmen. Das Soz ia l s taa tspr inz ip w a r i n den entsprechenden V o r -

1 5 4 B V e r f G 38, 281 (305 f.). 
iss B V e r f G U . v. 1. 3. 79 IV 2 b. 
1 5 6 B A G 23, 320 (324 f.). 
1 5 7 B A G 17, 218 (221, 223); 19 (217). 
1 5 8 B A G 25, 242 (247). 
1 5 9 B A G Urtei l vom 13. März 1973, N J W 26. Jhg. (1973), S. 1900 (1901). 
1 8 0 B V e r f G 17, 319 (333 ff.). 
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Schriften bereits k o n k r e t ausgeformt. D i e Koa l i t ions fre ihe i t würde ihres 
histor isch gewordenen S i n n s beraubt , w e n n nicht die Betätigung der 
K o a l i t i o n e n be i der P e r s o n a l v e r t r e t u n g d u r c h A r t . 9 A b s . 3 G G ge 
schützt w ä r e 1 6 1 . " I m e inze lnen ist die J u d i k a t u r aber ebenso v o n der 
R e d u k t i o n der ver fassungsrecht l i chen G a r a n t i e auf das „Unerläß
l i c h e " 1 6 2 w i e v o n der Gesta l tungsaufgabe des Gesetzgebers 1 6 3 geprägt. 

E i n e wicht ige Grenze , die w e i t über den Z u s a m m e n h a n g v o n B e 
tr iebsver fassung u n d P e r s o n a l v e r t r e t u n g h inaus v o n B e d e u t u n g ist, 
zog der B u n d e s g e r i c h t s h o f 1 6 4 : Gewerkscha f t en dürfen grundsätzlich 
nicht vereinsrecht l iche M i t t e l (hier : Ausschluß) einsetzen, u m e in b e 
st immtes V e r h a l t e n der M i t g l i e d e r i m R a h m e n der Bet r i ebsver fassung 
(hier G e b r a u c h des pass iven Wahlrechts ) z u e r z w i n g e n . 

c) Sonstiges Arbeitsrecht 

D i e Betätigungsgarantie der K o a l i t i o n e n k a n n nicht d a h i n vers tanden 
werden , daß „die staatl iche Gesetzgebung auf dem Geb ie t des A r b e i t s 
rechts u n d der R e g e l u n g v o n A r b e i t s b e d i n g u n g e n schlechthin ausge
schlossen" w ä r e 1 6 5 . G l e i c h w o h l me int das Bundesver fassungsger icht , der 
Staat habe „seine Zuständigkeit z u r Rechtsetzung, soweit es sich u m 
den Inha l t v o n Arbeitsverträgen handel t , w e i t zurückgenommen" 1 6 6 . 
D e m entspreche nicht n u r , daß be i der Allgemeinverbindlicherklärung 
von Tarifverträgen K o a l i t i o n e n u n d Staat z u s a m m e n w i r k t e n , u m den 
v o n den T a r i f p a r t n e r n autonom gefundenen R e g e l u n g e n a l lgemeinere 
W i r k u n g auch u n d gerade gegenüber d e m N i c h t o r g a n i s i e r t e n z u v e r 
schaf fen 1 6 7 . D e m entspreche v i e l m e h r sogar, w e n n nach d e m H e i m 
arbeitsgesetz die n i chtorganis ier ten B e t r o f f e n e n durch die überhaupt 
bestehenden K o a l i t i o n e n repräsentiert würden. „So unbestre i tbar ist , 
daß h i e r der I n h a l t v o n Beschäftigungsverträgen n i cht v o n T a r i f 
par te ien festgelegt w i r d , so e in leuchtend ist es, daß sich i m H e i m 
arbeitsausschuß die noch nicht organis ier ten Kräfte der A u f t r a g s g e b e r 
seite u n d der Beschäftigungsseite — also g le ichsam ,unorganis ierte 
Tar i fparte ien* — gegenüberstehen, die Festsetzungen das E r g e b n i s des 
Ringens u n d der Ause inanderse tzungen dieser be iden G r u p p e n s i n d 
u n d der Beschluß des Heimarbeitsausschusses seiner F u n k t i o n nach 
der V e r e i n b a r u n g eines Tar i f ver t rages zwischen T a r i f p a r t n e r n e n t -

1 6 1 B V e r f G 19, 303 (319); s. auch B V e r f G 28, 295 (304 f.); B A G 20, 175 (212). 
162 B V e r f G 17, 319 (333 f.). 
ics B V e r f G 19, 303 (321); 28, 295 (305 ff.). 
1 6 4 B G H Z 71, 126. 
1 6 5 B A G 19, 14 (25). 
ne B V e r f G 34, 307 (316); 38, 281 (306); 44, 322 (340 f.). 
1 8 7 B V e r f G 44, 322 (340 ff.). 
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s p r i c h t 1 6 8 . " Das Bundesarbe i t sger i cht hat i n diesem Z u s a m m e n h a n g 
A r t . 9 A b s . 3 G G nicht z i t i e r t . E s ist auch nicht z u e iner Recht fer t igung 
des Heimarbei tsgesetzes g e l a n g t 1 6 9 . 

E i n e u n k l a r e R o l l e hat d ie F u n k t i o n der Rechtsberatung u n d der 
Prozeßvertretung, die z w a r den K o a l i t i o n e n w e s e n t l i c h 1 7 0 , i h n e n aber 
nicht v o r b e h a l t e n i s t 1 7 1 . 

d) Koalitionen und Selbstverwaltung 

N o c h m e h r als i m Arbe i t s re cht (außerhalb der T a r i f a u t o n o m i e u n d 
des A r b e i t s k a m p f e s ) verflüchtigt sich die L e g i t i m a t i o n aus A r t . 9 A b s . 3 
G G i m B e r e i c h der (sonstigen) S e l b s t v e r w a l t u n g , an der die K o a l i t i o n e n 
j a so überaus re i ch bete i l ig t s i n d . So hat z. B . das Bundesver fassungs 
gericht d ie F r a g e , ob b e i S o z i a l v e r s i c h e r u n g s w a h l e n zwischen G e w e r k 
schaften u n d sonst igen A r b e i t n e h m e r v e r e i n i g u n g e n d i f f erenz ier t w e r 
den dar f , n u r u n t e r B e z u g n a h m e auf A r t . 9 A b s . 1 u n d A r t . 3 A b s . 1 
G G , jedoch ohne Rückgriff auf A r t . 9 A b s . 3 G G b e a n t w o r t e t 1 7 2 . G a n z 
i m Gegensatz d a z u l e g i t i m i e r t das Bundessoz ia lger i cht die Se lbs tver 
w a l t u n g der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t i n sehr d i r e k t e r Weise aus A r t . 9 
A b s . 3 G G 1 7 3 . 

e) Koalitionen, Staat und Öffentlichkeit 

Schließlich w i r d den K o a l i t i o n e n d u r c h A r t . 9 A b s . 3 G G ganz a l l ge 
m e i n d ie „freie D a r s t e l l u n g der i n i h n e n organ is i er ten G r u p p e n i n t e r 
essen gegenüber dem Staat u n d den po l i t i schen P a r t e i e n " zugespro
c h e n 1 7 4 . Jedoch haben sie inso fern k e i n e n Ausschließlichkeitsanspruch 1 7 5 . 
B e i de r „freien D a r s t e l l u n g der G r u p p e n i n t e r e s s e n der A r b e i t n e h m e r " 
k o n k u r r i e r e n die G e w e r k s c h a f t e n „mit anderen p r i v a t e n Verbänden, 
m i t den P a r t e i e n u n d auch m i t e inze lnen öffentlichrechtlichen Körper 
s c h a f t e n " 1 7 6 . S i e könnten sich „gegen die E r r i c h t u n g u n d Betätigung 
anderer Körperschaften w e h r e n , w e n n solche Körperschaften die W i r 
kungsmöglichkeiten u n d sogar den B e s t a n d der Gewerkscha f t en bee in 
trächtigen" 1 7 7 . D i e „Mitwirkungsrechte" der K o a l i t i o n e n „ im öffent-

168 B V e r f G 34, 307 (320). 
1 6 9 B A G 24, 158. 
1 7 0 B V e r f G 38, 281 (306 f.) 
1 7 1 B V e r f G 18, 18 (33 f.). 
1 7 2 B V e r f G 30, 227. 
1 7 3 B S G 41, 193 (1961). 
174 B V e r f G 28, 295 (305). 
175 B V e r f G 38, 281 (306). 
1 7 8 E b d . 
1 7 7 E b d . 
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l iehen L e b e n " s i n d auf die Gesetze gegründet 1 7 8 . „Soziale M a c h t " der 
Gewerkscha f ten als „Repräsentation der A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n " u n d 
als „bestimmender F a k t o r i m W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l l e b e n " , ist T a t 
sache 1 7 9 . Be ides erscheint ver fassungsrecht l i ch zulässig. Über eine V e r 
fassungsgarantie ist d a m i t ebensowenig ausgesagt w i e über eine v e r 
fassungsrechtl iche Grenze . 

Zulässig erscheint es jedenfal ls , w e n n der Staat sich außerhalb des
sen, was sich auf d e m B o d e n des A r t . 9 A b s . 3 G G entwicke l t , „ein 
O r g a n " schafft, „das i h m he l fen sol lte , d ie wirtschaf t l i che , soziale u n d 
k u l t u r e l l e L a g e der sozialen G r u p p e der i n abhängiger A r b e i t Tätigen 
v o n e inem n e u t r a l e n , ob j ek t iven — d. h . n icht v o n v o r n e h e r e i n i n t e r 
essenbest immten S t a n d p u n k t aus z u sehen u n d auf der so gewonnenen 
G r u n d l a g e die z u r W a h r u n g u n d Förderung der Interessen dieser 
G r u p p e er forder l i chen Maßnahmen i n A b s t i m m u n g m i t den Interessen 
der übrigen Bevölkerungsgruppen z u t r e f f e n " 1 8 0 . Während die G e w e r k 
schaften d u r c h den „Bezug auf den soz ia len Gegensp ie l e r " u n d den 
„Gedanken des K a m p f e s " geprägt s e i e n 1 8 1 , rechtfert ige sich eine solche 
öffentlichrechtliche Körperschaft durch den B e z u g „auf das G a n z e v o n 
Staat u n d G e s e l l s c h a f t " 1 8 2 u n d d u r c h die K o n z e p t i o n e iner „neutralen, 
u n p o l i t i s c h - o b j e k t i v e n V e r t r e t u n g " „der A r b e i t n e h m e r s c h a f t als e iner 
soz ia len G r u p p e " u n d i h r e r „allgemeinen I n t e r e s s e n " 1 8 3 . 

„Die W a h l w e r b u n g einer K o a l i t i o n v o r a l l gemeinen po l i t i schen W a h 
l e n " w i r d „durch A r t . 9 A b s . 3 G G nicht geschützt" — also „ver fas 
sungsrechtl ich weder stärker noch schwächer geschützt als die W a h l 
w e r b u n g a l l e r anderen G r u p p e n " 1 8 4 . 

8. Die Subjekte der Koalitionsfreiheit 

a) Koalitionen 

G a n z u n t e r d e m P r i m a t des Zweckes der „Wahrung u n d Förderung 
der A r b e i t s - u n d Wir t s cha f t sbed ingungen" , se iner zentra len R e a l i s i e 
r u n g durch die T a r i f a u t o n o m i e u n d des „vorrechtlichen G e s a m t b i l 
d e s " 1 8 5 v e r w i r k l i c h t e r K o a l i t i o n s f r e i h e i t 1 8 6 steht auch die A n t w o r t auf 

1 7 8 Ebd. , S. 304. 
1 7 0 Ebd. , S. 305. 
1 8 0 Ebd. , S. 307 f. 
1 8 1 Ebd. , S. 307. 
1 8 2 Ebd. , S. 308. 
1 8 3 Ebd. , S. 310. 
1 8 4 B V e r f G 42, 133 (138 f.). 
1 8 5 s. zum Begriff des „vorrechtlichen Gesamtbildes" Hans Nawiasky, A l lge 

meine Rechtslehre, 2. Auf l . , 1948, S. 137 ff. 
1 8 6 Zu diesen Prämissen s. noch einmal oben S. 512 f. 
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die Frage , welche G r u p p e n u n d O r g a n i s a t i o n e n n u n Sub jekte der 
k o l l e k t i v e n K o a l i t i o n s f r e i h e i t 1 8 7 se in können. 

I m V o r d e r g r u n d steht die Fähigkeit, Tarif autonomie mit dem sozia
len Gegenüber sinnvoll verwirklichen zu können. W e r k a n n — ist 
also zu f ragen — P a r t n e r des Zusammensp ie l s k o l l e k t i v e r Repräsen
tanten gegentei l iger Interessen sein, deren normsetzendes Z u s a m m e n 
w i r k e n den V o r z u g s o w o h l gegenüber staat l i cher Rechtsetzung als auch 
gegenüber d e m i n d i v i d u e l l v e r e i n b a r t e n V e r t r a g ( jedenfalls , w e n n 
dieser „ungünstiger" ist) verd ient? Das Bundesver fassungsger i ch t 1 8 8 

vo l l z ieht fo lgende Gedankenschr i t t e : K o a l i t i o n s f r e i h e i t ve r langt e in 
T a r i f Vertragssystem; T a r i f fähigkeit ve r langt best immte , herkömmlich 
bekannte V o r a u s s e t z u n g e n ; „in W a h r h e i t s i n d diese M e r k m a l e jedoch 
nichts anderes als notwendige Vorausse tzungen für das V o r h a n d e n s e i n 
echter arbei tsrecht l i cher V e r e i n i g u n g e n überhaupt. A r t . 9 A b s . 3 G G 
w i l l ebenso w i e A r t . 159 W V nach S i n n u n d Z w e c k n u r solche f re ige 
bi ldete V e r e i n i g u n g e n schützen, die nach i h r e r G e s a m t s t r u k t u r u n a b 
hängig genug s ind , u m die Interessen i h r e r M i t g l i e d e r auf arbe i t s - u n d 
sozialrecht l ichem Geb ie t w i r k s a m u n d nachha l t i g z u v e r t r e t e n " 1 8 9 . „Um 
tariffähig z u sein, muß die K o a l i t i o n als satzungsgemäße A u f g a b e die 
W a h r n e h m u n g der Interessen i h r e r M i t g l i e d e r gerade i n i h r e r E i g e n 
schaft als A r b e i t g e b e r oder A r b e i t n e h m e r übernehmen; sie muß f re i 
gebildet, gegner fre i , unabhängig u n d auf überbetrieblicher G r u n d l a g e 
organis iert se in ; schließlich muß sie das T a r i f recht als für sich v e r b i n d 
l i ch a n e r k e n n e n 1 9 0 . " D i e M i t b e s t i m m u n g könne die Unabhängigkeit u n d 
Gegner f re ihe i t der A r b e i t g e b e r k o a l i t i o n e n gefährden. A b e r diese G e 
fährdung habe gegenwärtig k e i n e n solchen G r a d , daß schon die gesetz
liche R e g e l u n g der M i t b e s t i m m u n g gegen A r t . 9 A b s . 3 G G verstoße 1 9 1 . 

D i e genannten Entsche idungen des Bundesver fassungsger ichts v e r 
langten schon „das V o r h a n d e n s e i n e iner echten arbeitsrecht l ichen V e r 
e in igung überhaupt . . . ; andern fa l l s n i m m t sie a n der F u n k t i o n s g a r a n t i e 
der T a r i f autonomie nicht t e i l " 1 9 2 . G e n a u gesehen b le ibt f r e i l i ch offen, 
i n welchem U m f a n g K o a l i t i o n e n d e n k b a r s ind , die nicht tariffähig, i m 
übrigen aber dennoch V e r e i n i g u n g e n i m S i n n e des A r t . 9 A b s . 3 G G 
sind. Daß sich eine V e r e i n i g u n g „zum Z w e c k setzt, die A r b e i t s - u n d 
Wirtschaf tsbed ingungen i h r e r M i t g l i e d e r zu w a h r e n u n d z u fördern", 
und dennoch nicht tariffähig ist, erscheint mögl ich 1 9 3 . „Eine Sonder -

1 8 7 s. dazu oben S. 513 f. 
l a 8 B V e r f G 4, 96 (106 f.). 
1 8 0 Ebd. , S. 107. 
190 B V e r f G 18, 18 (28); 50, 290 (368). 
1 9 1 B V e r f G 50, 290 (369 ff.). 
, n 2 B A G 20, 175 (213). 
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Stellung können solche V e r e i n i g u n g e n e innehmen, deren M i t g l i e d e r von 
der ta r i f l i chen L o h n g e s t a l t u n g durch andere verfassungsrechtl iche B e 
s t i m m u n g e n ausgeschlossen s ind , w ie dies sich e t w a für B e a m t e aus den 
hergebrachten Grundsätzen des B e r u f s b e a m t e n t u m s ( A r t . 33 A b s . 5 G G ) 
e r g i b t 1 9 4 . " Ge legent l i ch w e r d e n auch „selbständige V e r e i n i g u n g e n v o n 
A r b e i t n e h m e r n m i t s o z i a l - oder berufspo l i t i schen Zweckse tzungen" v o n 
den Gewerkscha f t en unterschieden, „weil sie i h r e Tätigkeit auf die 
Rechtsberatung i h r e r M i t g l i e d e r u n d ihre V e r t r e t u n g v o r Ger i chten 
beschränken, den Abschluß v o n Tarifverträgen aber gar nicht ers tre 
b e n " 1 9 5 . Diese D i f f e r e n z w i r d f r e i l i ch nicht e x a k t auf A r t . 9 A b s . 3 G G 
bezogen. 

D i e A u f g a b e , den B e g r i f f der V e r e i n i g u n g i m S i n n e des Tar i f rechts 
u n d i m S i n n e des A r t . 9 A b s . 3 G G abzugrenzen, k o m m t der Rechts 
o r d n u n g u n t e r h a l b der V e r f a s s u n g z u 1 9 6 . Z w a r könne „nicht ohne w e i 
teres gefolgert w e r d e n , daß der einfache Gesetzgeber die Tariffähigkeit 
nach se inem E r m e s s e n auch v o n w e i t e r e n — insbesondere b e r u f s o r g a n i 
satorischen — Voraussetzungen abhängig machen könnte. G l e i c h w o h l 
k a n n es nicht der S i n n der i n A r t . 9 A b s . 3 G G gewährleisteten K o a l i 
t i ons fre ihe i t sein, daß der Gesetzgeber schlechthin jede K o a l i t i o n z u m 
Abschluß v o n Tarifverträgen zulassen, also als tariffähig behande ln 
muß. . . . Diese G r e n z e n der Tariffähigkeit z u z iehen, ist an sich eine 
A u f g a b e des gesetzgeberischen E r m e s s e n s " 1 9 7 . D a b e i „ist der Gesetz 
geber n u r dadurch beschränkt, daß m i t dem G r u n d r e c h t der K o a l i 
t i ons fre ihe i t zugle ich die Ins t i tu t i on eines gesetzl ich geregelten u n d 
geschützten T a r i f v e r t r a g s s y s t e m ver fassungsrecht l i ch gewährleistet 
i s t " 1 9 8 . Das „verbietet es dem Gesetzgeber, d ie v o n V e r e i n i g u n g e n f re i 
gewählten Organ i sa t i ons fo rmen schlechthin oder i n entscheidendem 
U m f a n g bei der R e g e l u n g der Tariffähigkeit unberücksichtigt z u lassen 
u n d auf diese Weise das G r u n d r e c h t der K o a l i t i o n s f r e i h e i t m i t t e l b a r 
auszuhöhlen. D e r Gesetzgeber dar f also einerseits die Tariffähigkeit 
nicht ausschließlich oder i n entscheidendem Maße an solche O r g a n i s a 
t i ons formen u n d - p r i n z i p i e n b inden , die v o n den f r e i gebi ldeten V e r 
e in igungen a l l geme in oder v o r w i e g e n d abgelehnt w e r d e n ; andererseits 
ist er nicht genötigt, außergewöhnliche Organ i sa t i ons f o rmen oder s o l 
che, die durch die tatsächliche E n t w i c k l u n g des soz ia len Lebens nahezu 
völlig oder doch i m wesent l ichen als überholt ge l ten dürfen, auch d a n n 
be i der R e g e l u n g der Tariffähigkeit z u berücksichtigen, w e n n sich d a r -

, 0 ;* B V e r f G 18, 18 (28); B A G 21, 98 (102). 
m B V e r f G 4, 96 (107). 

B V e r f G 18, 18 (33 f.). 
, Î M 5 B V e r f G 4, 96 (107). 

Ebd. , S. 107 f. 
I ! W Ebd. , S. 108. 
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aus erhebl iche Störungen e iner s i n n v o l l e n O r d n u n g des A r b e i t s l e b e n s 
. . . ergeben w ü r d e n " 1 9 9 . E i n e zwiespältige historische u n d teleologische 
Betrachtungsweise verändert jedoch die A k z e n t e . D e r Gesetzgeber habe 
„bei e iner N o r m i e r u n g der Tariffähigkeit s o w o h l die historische E n t 
w i c k l u n g des T a r i f w e s e n s als auch eine für die O r d n u n g des S o z i a l 
lebens gedeihl iche F o r t b i l d u n g " z u berücksichtigen 2 0 0 . Einschränkend 
könne der Gesetzgeber (und a n seiner Ste l l e der Richter) e t w a „gemischt-
fachl ichen Unternehmerverbänden" die T a r i f fähigkeit v o r e n t h a l t e n 2 0 1 . 
Über den K o a l i t i o n s b e g r i f f h inaus dürfte der Gesetzgeber z. B . die T a 
riffähigkeit den Sp i t zenorgan isa t i onen v o n K o a l i t i o n e n 2 0 2 oder auch 
öffentlichrechtlichen Körperschaften — w i e den H a n d w e r k s i n n u n g e n 2 0 3 

— z u e r k e n n e n . E r dürfe dabe i aber d ie Tariffähigkeit der K o a l i t i o n e n 
nicht aushöhlen 2 0 4 . Besonders u m s t r i t t e n w a r das E r f o r d e r n i s der 
Kampfbere i t s cha f t . „Die G e w e r k s c h a f t e n s i n d nach i h r e m U r s p r u n g 
K a m p f verbände" , „ ihre ganze A r b e i t " erhält auch jetzt noch „ihren 
besonderen A k z e n t v o n d e m G e d a n k e n des K a m p f e s " 2 0 5 . A b e r g i l t das 
auch i m n o r m a t i v e n S i n n e e iner V o r a u s s e t z u n g der T a r i f fähigkeit? D a s 
Bundesarbe i t sger i cht be jahte das zunächst nachdrücklich 2 0 6 . Das B u n d e s 
verfassungsgericht t r a t d e m — u n t e r d e m V o r b e h a l t , daß möglicher
weise nach b e r u f l i c h e n B e r e i c h e n z u d i f f e renz i e ren ist — entgegen 2 0 7 . 
Das Bundesarbe i t sger i cht hat sich danach auf das P o s t u l a t zurückge
zogen, K o a l i t i o n e n müßten jedenfa l l s imstande sein, w i r k s a m e n D r u c k 
auf den S o z i a l p a r t n e r auszuüben 2 0 8 . 

A n z u m e r k e n ist schließlich, daß der Tariffähigkeit ke ine P f l i c h t z u m 
Abschluß v o n Tarifverträgen e n t s p r i c h t 2 0 9 . 

b) Insbesondere Gewerkschaften 

D e r P r o t o t y p der K o a l i t i o n der A r b e i t n e h m e r s e i t e ist die G e w e r k 
schaft 2 1 0 . S i e ist t a r i f fäh ig 2 1 1 . A b e r „nicht jede O r g a n i s a t i o n v o n A r b e i t -

l f l 9 E b d . 
2 0 0 Ebd. , S. 108 f.; s. zum Ermessen des Gesetzgebers auch B A G 12, 184 

(189 f.). 
201 B V e r f G 4, 96 (109 f.). 
2 0 2 B A G 3, 358 (363 ff.). 
203 B V e r f G 20, 312 (318 ff.). 
2 0 4 Ebd. , S. 320. 
205 B V e r f G 38, 281 (307). 
2 0 6 B A G 4, 351 (352); 12, 184. 
207 B V e r f G 18, 18 (26 ff.). 
2 0 8 B A G 21, 98 (102 ff.); 23, 320 (323). 
209 B V e r f G 20, 312 (320); s. auch B A G 14, 282. 
2 , 0 B A G 12, 184 (191); 15, 174 (1931). 
2 1 1 B A G 4, 351. 
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n e h m e r n " k a n n „als t a r i f fähige Gewerkscha f t angesehen w e r d e n " 2 1 2 . 
D i e a l lgemeinen Grundsätze des K o a l i t i o n s b e g r i f f s (insbesondere der 
R e i n h e i t u n d der Unabhängigkeit) ge l ten auch für G e w e r k s c h a f t e n 2 1 3 . 

Das Bundesarbe i t sger i cht w a r bemüht, den T y p der Gewerkschaf t als 
die A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g schlechthin z u in tegr ieren . Das A r b e i t s 
recht knüpfe d a r a n e inhe i t l i ch a n 2 1 4 . Z u diesem e inhei t l i chen B e g r i f f der 
Gewerkscha f t gehöre die K a m p f b e r e i t s c h a f t 2 1 5 , A r b e i t s k a m p f b e r e i t 
schaft sei n u r d a n n nicht vorausgesetzt, „wenn das F e h l e n der K a m p f 
bereitschaft n icht auf d e m f re ien Willensentschluß des Verbandes , s o n 
d e r n auf gesetzlicher V o r s c h r i f t oder auf d e m W e s e n des betref fenden 
B e r u f s b e r u h t " , w i e be i Beamtenverbänden oder auch Verbänden a b 
hängiger Ärzte, d ie „aus d e m ethischen W e s e n des Arz tberu fes heraus 
den S t r e i k " a b l e h n e n 2 1 6 . N a c h d e m das Bundesver fassungsger icht T a r i f 
fähigkeit u n d Kampfbere i t s cha f t vone inander gelöst hatte, w u r d e auf 
die Fähigkeit wenigstens z u h inre i chendem D r u c k W e r t ge legt 2 1 7 . 

D a m i t w i r d primär das M o m e n t der M i t g l i e d e r z a h l r e l e v a n t 2 1 8 . E s sei 
aber „durchaus denkbar , daß eine A r b e i t n e h m e r k o a l i t i o n z w a r n u r 
verhältnismäßig w e n i g M i t g l i e d e r hat, daß sich i h r Mi tg l i ederbes tand 
aber aus A r b e i t n e h m e r n zusammensetzt , d ie k r a f t i h r e r S t e l l u n g i m 
A r b e i t s l e b e n e inen besonderen Einfluß gegenüber der A r b e i t g e b e r 
seite ausüben können" 2 1 9 . Jeden fa l l s benötige d ie Gewerkschaft diese 
Fähigkeit, D r u c k auszuüben, auch für i h r e betr iebsverfassungsrecht
l i chen F u n k t i o n e n 2 2 0 . 

W o h l den Schlußstein i n d e m Bemühen des Bundesarbei tsger ichts u m 
die Integrat ion der gewerkschaf t l i chen P o s i t i o n b i ldet die g e w e r k 
schaftliche V e r a n t w o r t u n g für den S t r e i k 2 2 1 . Arbeitskämpfe s ind u n e r 
wünscht u n d gefährlich u n d können „nur i n e inem best immten R a h m e n 
verantwor te t w e r d e n . . . D a b e i ist es w i c h t i g , b e i m A u s b r u c h eines 
S t r e i k s z u K o n t r o l l z w e c k e n S t e l l e n e inzuschalten, die wegen i h r e r 
S t e l l u n g i m A r b e i t s l e b e n , i h r e r B e d e u t u n g i n wirtschaft l i cher H i n s i c h t 

2 1 2 B A G 12, 184 (189); 23, 320 (323); s. auch noch einmal B V e r f G 18, 18 (28, 
33 f.); B A G 21, 98 (102). 

2 1 3 B A G 12, 184 (187 f., 192). 
2 1 4 B A G 12, 184 (191); 15, 175 (193 f.); 23, 320 (323 ff.). 
2 1 5 B A G 4, 351 (352); 12, 184 i m unspezifischen Sinne eines Realtyps auch 

B V e r f G 38, 281 (307). 
2 1 6 B A G 12, 184 (193). 
2 1 7 s. nochmals S. 531. 
2 1 8 B A G 21, 98 (102 ff.); 23, 320 (323 f.); s. auch B V e r f G 28, 295 (305). 
2 1 9 B A G 21, 98 (103). 
2 2 0 B A G 23, 320 (324). 
2 2 1 s. zur Abgrenzung des gewerkschaftlichen Streiks vom wilden Streik 

schon oben S. 521 f. 
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u n d i h r e m Wissen auf d e m Geb ie t des A r b e i t s k a m p f r e c h t s die Gewähr 
dafür b ieten , daß n u r i n w i r k l i c h begründeten Fällen gestre ikt w i r d 
u n d daß i m F a l l e eines S t r e i k s die i m a l l geme inen Interesse e r f o r 
der l i chen K a m p f r e g e l n e ingehal ten w e r d e n . A l s solche S t e l l e n k o m m e n 
auf der Arbe i tnehmerse i t e be i i h r e r gesel lschaft l ichen S t e l l u n g n u r die 
Gewerkscha f ten i n F r a g e " 2 2 2 . 

I n der A b g r e n z u n g ihres W i r k u n g s k r e i s e s s i n d Gewerkscha f t en 
grundsätzlich f r e i 2 2 3 . S ie können sich d u r c h die j ewe i l s eigene Zustän
d igke i t sbes t immung aber nicht wechselseit ig aus Überschneidungsräu
m e n ausschließen 2 2 4 . 

I n der A u s w a h l i h r e r gewerkschaf t l i chen V e r h a n d l u n g s p a r t n e r s i n d 
A r b e i t g e b e r v o n Rechts w e g e n r e l a t i v f r e i 2 2 5 . E s besteht auch k e i n 
„Rechtsanspruch einer Gewerkscha f t auf T e i l n a h m e a n T a r i f v e r t r a g s 
v e r h a n d l u n g e n anderer G e w e r k s c h a f t e n " 2 2 6 . 

W a s den öffentlichen W i r k u n g s k r e i s der Gewerkscha f t en anlangt , 
w u r d e das Bundesver fassungsger icht schon i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
dem öffentlichen W i r k u n g s k r e i s der K o a l i t i o n e n z i t i e r t 2 2 7 . Ihre „Mi t 
wirkungsrechte i m öffentlichen L e b e n " u n d i h r e „soziale M a c h t " w e r 
den z u r K e n n t n i s genommen u n d i n R e c h n u n g ges te l l t 2 2 8 . A b e r i h r 
„eigentliches Betätigungsfeld . . . , i n dem sogar der Staat selbst g r u n d 
sätzlich . . . sich jeder Einflußnahme enthält", ist das T a r i f Ver t rags 
s y s t e m 2 2 9 . Für „die a l lgemeine W e r t u n g der A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n 
gegenüber dem Staat u n d der Öffentlichkeit" g ibt es k e i n e n A u s 
schließlichkeitsanspruch 2 3 0. „Ihrer ganzen A r b e i t ist . . . v o n H a u s aus 
der B e z u g auf den sozialen Gegenspie ler e i g e n 2 3 1 . " 

c) Der „Koalitionspluralismus" 

D e r f re ien B i l d u n g u n d d e m gesel lschaft l ichen C h a r a k t e r der K o a l i 
t ionen entspricht der G e d a n k e des „Koalit ionspluralismus" 2 3 2 . E r z i e l t 
über die systemnotwendige Pluralität zwischen K o a l i t i o n e n versch ie 
dener „Seite" h inaus auf die Möglichkeit e iner M e h r h e i t v o n K o a l i t i o -

2 2 2 B A G 15, 174 (194). 
2 2 3 B A G 16, 329; 22, 295 (300 ff.). 
2 2 4 B A G 16, 329 (335). 
2 2 5 B A G 14, 282 (290); 17, 193 (196). 
2 2 6 E b d . 
2 2 7 s. S. 527 f. 
228 B V e r f G 38, 291 (304 f.). 
2 2 9 Ebd. , S. 306. 
2 3 0 E b d . 
2 3 1 Ebd. , S. 307. 
2 3 2 B A G 19, 217 (226); 20, 175 (214 f.). 
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n e n gleicher „Seite" und g le ichen oder sich wenigstens überschneiden-
dene Tätigkeitsbreichs. I n der W a h l i h r e r Funkt i onsbere i che s i n d K o a 
l i t i o n e n der g le ichen „Seite" autonom, ohne e inander ausschließen z u 
können 2 3 3 . D i e Rücksicht „auf den m i t A r t . 9 A b s . 3 G G a n e r k a n n t e n 
K o a l i t i o n s p l u r a l i s m u s . . . bedeutet, daß" K o a l i t i o n e n „gegen andere 
K o a l i t i o n e n jedenfa l l s nicht i n grob u n w a h r e r oder hetzer ischer Weise 
vorgehen oder es auf deren V e r n i c h t u n g an legen" dür fen 2 3 4 . S i e dürfen 
sich darüber h inaus nicht m i t M i t t e l n bekämpfen, welche die negat ive 
K o a l i t i o n s f r e i h e i t der Außenseiter u n d die pos i t ive K o a l i t i o n s f r e i h e i t 
der j ewei l s anders O r g a n i s i e r t e n beeinträchtigen w ü r d e 2 3 5 . 

K o a l i t i o n e n verschiedener „Seite" s i n d gehal ten , vone inander „nichts 
U n z u m u t b a r e s " z u v e r l a n g e n 2 3 6 . Daß sie e inander nicht z u V e r h a n d l u n 
gen u n d Tarifabschlüssen verpf l i chtet s i n d 2 3 7 , u n d daß dies auch v o m 
Gleichheitssatz her k a u m eingeschränkt w i r d 2 3 8 , während das M i t t e l des 
A r b e i t s k a m p f e s eingesetzt w e r d e n k a n n , u m V e r h a n d l u n g u n d A b 
schluß z u e r r e i c h e n 2 3 9 , ist für den K o a l i t i o n s p l u r a l i s m u s nicht u n g e 
fährlich. 

9. Die Koalitionsfreiheit des Einzelnen 

a) Die Koalitionsfreiheit des Organisierten 

A l s I n d i v i d u a l g r u n d r e c h t 2 4 0 des O r g a n i s i e r t e n bedeutet die K o a l i 
t i ons fre ihe i t zunächst das Recht, s ich i n der K o a l i t i o n z u betät igen 2 4 1 . 
D a s g i l t auch für die T e i l n a h m e a m A r b e i t s k a m p f 2 4 2 . D a b e i k o m m t d e m 
e inze lnen A r b e i t n e h m e r sowohl die V e r m u t u n g der Rechtmäßigkeit 
des v o n der Gewerkscha f t u m W i r t s c h a f t s - u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
geführten S t r e i k s als auch der k o l l e k t i v e , das i n d i v i d u e l l e A r b e i t s 
verhältnis schonende C h a r a k t e r des A r b e i t s k a m p f s z u g u t e 2 4 3 . 

b) Die Koalitionsfreiheit des Nichtorganisierten 

D i e negat ive K o a l i t i o n s f r e i h e i t — das Recht also, e iner K o a l i t i o n 
f e rnzub le iben — w i r d v o m Bundesarbe i t sger i cht a n e r k a n n t 2 4 4 . V o m 

2 3 3 B A G 16, 329 (335); 22, 295 (300 ff.). 
2 3 4 B A G 19, 217 (226). 
2 3 5 B A G 20, 175 (214 f.). 
2 3 6 B A G 20, 175 (222 ff.). Z u dem wohl weitergehenden Postulat partner

schaftlichen Verhaltens s. B A G , ebd., S. 202. 
2 3 7 B A G 14, 282 (287 f.); 17, 193 (193). 
2 3 8 Ebd . 
2 3 8 B A G 23, 484 (501). 
2 4 0 s. nochmals S. 511. 
24t B V e r f G 19, 303 (312). 
2 4 2 B S G 33, 254 (259); s. auch B S G 19, 230. 
2 4 3 s. dazu nochmals S. 519, 521. 
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Bundesver fassungsger i cht h ingegen w i r d ihre E x i s t e n z zunächst o f f en 
ge lassen 2 4 5 . I m M i t b e s t i m m u n g s u r t e i l 2 4 6 spr icht das G e r i c h t jedoch aus 
drücklich auch v o n e iner F r e i h e i t , aus K o a l i t i o n e n auszutreten u n d 
i h n e n f e r n z u b l e i b e n . Übereinstimmend w i r d angenommen, daß e i n 
Recht auf F e r n b l e i b e n v o n K o a l i t i o n e n — m a g es sich aus A r t . 9 A b s . 3 
G G oder aus A r t . 2 A b s . 1 G G ergeben — nicht v o r jeder U n t e r s c h e i 
d u n g zwischen O r g a n i s i e r t e n u n d N i c h t o r g a n i s i e r t e n u n d nicht v o r 
j edem N a c h t e i l schützt 2 4 7 . „Voraussetzung für eine Beeinträchtigung 
der n e g a t i v e n K o a l i t i o n s f r e i h e i t wäre es v i e l m e h r , daß e in Z w a n g oder 
D r u c k auf d ie N i c h t o r g a n i s i e r t e n ausgeübt w i r d , e iner O r g a n i s a t i o n 
b e i z u t r e t e n 2 4 8 . " A u c h i n s o f e r n ist der E i n z e l n e n u r v o n rechtswidr igem 
oder sozialadäquatem D r u c k geschützt 2 4 9 . 

c) Der Einzelne zwischen den Koalitionen 

Genießt der Außenseiter die negat ive K o a l i t i o n s f r e i h e i t , so k o m m t 
den i n G e w e r k s c h a f t e n O r g a n i s i e r t e n i m Verhältnis z u der j ewe i l s 
anderen K o a l i t i o n die pos i t ive K o a l i t i o n s f r e i h e i t z u g u t e 2 5 0 . S i e schützt 
sie v o r d e m D r u c k , sich e i n e m „ fremden" T a r i f v e r t r a g z u u n t e r w e r f e n 2 5 1 

oder zwischen spürbaren N a c h t e i l e n u n d d e m Wechsel der G e w e r k 
schaft z u wäh len 2 5 2 . 

III. Schlußbemerkung 

D e r V e r f a s s e r muß es sich versagen, die E i n s e i t i g k e i t e n u n d I n s u f f i 
z ienzen aufzuze igen , d ie aus e iner r e i n r i chterrecht l i chen u n d e iner 
g r u n d r e c h t l i c h d o m i n i e r t e n E n t w i c k l u n g des Rechts der K o a l i t i o n e n 
u n d der T a r i f a u t o n o m i e e r w a c h s e n 2 5 3 . N u r sov ie l sei v e r m e r k t , daß der 
E i n b a u der V e r b a n d s m a c h t i n das G e m e i n w e s e n so nicht ge l ingen k a n n . 
A b e r auch der E i n z e l n e — der Außenseiter, der Nichtorganis ier te , d e r 
jenige, der nicht a m A r b e i t s k a m p f t e i l n i m m t usw . — erscheint v e r n a c h 
lässigt. D i e Rechtsprechung ist beherrscht v o n der E n t f a l t u n g der K o a -

2 4 4 B A G 19, 217 (227); 20, 175 (210, 213 ff.). 
2 4 5 B V e r f G 1, 264 (274); 31, 297 (302); 44, 322 (352). 
246 B V e r f G 50, 290 (366 ff.). 
2 4 7 B V e r f G 31, 297 (302). 
2 4 8 E b d . 
2 4 9 B A G 19, 217 (227 f.); 20, 175 (218, 2271); s. auch B V e r f G 20, 312 (321 f.). 
2 5 0 B A G 20, 175 (226). 
2 5 1 B A G 4, 22 (25); s. auch B V e r f G 44, 322 (352). 
2 5 2 B A G 20, 175 (226 ff.). 
2 5 3 s. zum richterrechtlichen Charakter auch Rupert Scholz, Arbeitsverfas

sung u n d Richterrecht, Der Betrieb, 25. Jhg. (1972), S. 1771 ff., mit eingehen
den Nachweisen. 
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l i t i o n e n i m arbei tsrecht l i chen R a u m . O b es f r e i l i c h e inem Gesetzgeber 
möglich ist u n d ge l ingen w i r d , etwas besseres an die Ste l l e des R i c h t e r 
rechts z u se t zen 2 5 4 , ist eine andere F r a g e . 

2 5 4 s. dazu etwa Walter Schmidt, Gesellschaftliche Machtbildung durch V e r 
bände, Der Staat, 17. B d . (1978), S. 244 ff.; Gunther Teubner, Z u den Rege
lungsproblemen der Verbände. Neo-Korporativismus und innerverbandliche 
Opposition, Juristenzeitung, 33. Jhg. (1978), S. 545 ff., sowie die Schlußver
anstaltung des 52. Deutschen Juristentages zu dem Thema: Die Verbände in 
der Demokratie und ihre Regelungsprobleme, i n : Verhandlungen des 52. 
Deutschen Juristentages, 1978, B d . II Sitzungsberichte, S. P 1 ff. 


