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Mit Lula wahlten die Brasilianer die der brasilianischen Arbeiter
bewegung zum Prasidenten. Flir viele Lulas 

der kranende, politische 
die vor 25 mit dem Novo Sindicajismo begann. In krassem 
dazu steht die sozialwissenschaftliche Kritik am Zustand der brasilianischen 
Gewerkschaften, wonach diese sich in einer tiefen Krise befinden und in vor
gewerkschaftliche, staatskorporative Verhaltensweisen zurlickfalleno 1 T atsach
lich sind die meisten rechtlichen Regelungen des traditionellen, staatskorpc}ra· 
tiven Systems noch in Kraft. Eine Schwache dieser Argumentation besteht ai
lerdings darin, dass sie sich fast vollstandig auf die formale Rechtsgrundlage 
stiltzt und die realen Verhaltnisse unberlicksichtigt lasst. 
1m folgenden Aufsatz wird die These vertreten, dass die brasilianischen Ge
werkschaften - entgegen den institution ellen Regelungen - grofSe Fortschritte 
bei der Transformation zu einer modernen Interessenvertretung ha
ben. An dIei Saulen ihrer Entwicklung - Struktur, Finanzierung und Hand
lungsprofil - wird gezeigt, dass sich die brasilianischen Gewerkschaften weit
gehend aus eigener Kraft yom staatskorporativen Erbe lasen konnteno Dabei 
werden allerdings auch einflussreiche Hemmnisse deutlich, die dem Trans
formationsprozess zu modernen, kapitalistischen Arbeitsbeziehungen entge
genstehen. Eine der zentralen Aufgaben des zu bildenden, tripartistischen Na
tionalen Arbeitsforums, zu welchem Lula auf dem ersten Iandesweiten Treffen 
mit Gewerkschaftsvertretern im November aufrief (vgl. Folha de Sao Paulo 
28.11.2002), ist die Erarbeitung einer Reform def kollektiven Arbeitsbeziehun
geno Zentrale Elemente einer solchen Reform, orientiert an den ILO-Normen 
(ILO 2002), werden am Ende dieses Aufsatzes vorgestellt. Zunachst erfolgt ein 
kurzer historischer Rlickblick auf die Entwicklung der brasilianischen Arbeits-

Aufgrund der pragnanten Formulierung sei hier stellvertretend folgende AuRerung des Ar
beitsrechtlers Flavio A. Benites (1998: 13) wiedergegeben: "Die brasilianischen Gewerk
schaften sind weit davon entfernt tatsachlich die Arbeiter zu reprasentieren. Sie verhandeln 
nicht. Sie schlieRen keine Vertrage ab. Sie haben keine Mitglieder." In dieser plakativen For
mel kommt zugespitzt der Mainstream der brasilianischen und internationalen sozialwissen
schaftlichen Diskussion zum Ausdruck (fur eine ausfuhrliche Darstellung vgl. Vellay 2001: 
8ft), welchen Cardoso in das Reich der Mythenbildung verweist (vgL Cardoso 1997: 99)0 
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beziehungen. Zweitens werden die strukturellen 
schen Gewerkschaftsbewegung mit besonderem 
Dachverbande, die Probleme def grogen Industriegewerkschaften sowie die Or
ganisationsansatze im informellen Sektor. Daran schliegt sich drittens eine Be-

der finanziellen Basis der Gewerkschaften an. Schliemich wird ihr 
heutiges Handlungsprofil, vor aHem bei def von 
sowie die mangelhafte betriebliche Verankerung untersucht. 

. Kurzer 

Unter Staatskorporativismus versteht man in Brasilien das System von autori
tar-paternalistischen Arbeitsbeziehungen, wie es unter der Regentschaft des 
yom italienischen Faschismus inspirierten Getulio Vargas (1937-1945) einge
fuhrt wurde (vgl. Wiirtele 1990: 8). Das Entwicklungs- und Akkumulations
regime importsubstituierender Industrialisierung soUte im Innern durch eine 
institutionelle Befriedung kollektiver Interessenkonflikte abgesichert werden. 
Insbesondere wurde die Bildung autonomer Klassenorganisationen untersagt 
und stattdessen streng reglementierte Interessenverbande (sin dica tos ) vorge
schrieben. In groben Ziigen lasst sich dieses staatskorporative System, wie es 
im Arbeitsgesetzbuch CLT fixiert ist, durch folgende drei Bestandteile kenn
zeichnen (ders. 1982: 16ff): 

Erstens waren die minutios reglementierten Interessenverbande als lokale Be
rufskorporationen organisiert. Dadurch hochgradig dezentralisiert und frag
mentiert, wurden sie mit einem staatlich legitimierten Vertretungsmonopo! 
ausgestattet. Diese "Gewerkschaften" - und parallel dazu die Unternehmer
verbande - wurden in Foderationen und Konfoderationen pro Berufszweig zu 
einem staatskorporativen System zusammengefasst und unterstanden dem Ar
beitsministerium bzw. der Arbeitsjustiz. 

Zweitens wurden diese staatskorporativen Organisationen tiber eine Zwangs
abgabe aller Beschaftigten (Gewerkschaftssteuer) mitgliederunabhangig finanziert, 
weIche vor aHem der Alimentation einer staatstreuen Funktionarsschicht (Pelegos) 
und der Bereitstellung sozialer Dienstleistungen rur die Mitglieder diente. 
Drittens wurden die Gewerkschaften auf eine staatsloyale Tatigkeit der Bereit
steHung sozialer Dienstleistungen beschrankt. Die freie Austragung von Inte
ressenkonflikten war untersagt, die Lohnhi:ihe mit Hilfe der Arbeitsgerichte 
staatlich verordnet und die innerbetriebliche Afbeitsorganisation blieb alleini
ge Domane der Unternehmensleitung. 

Zusammengefasst wurde im brasilianischen Staatskorporativismus die auto
nome Interessenvertretung untersagt und die brasilianischen sindicatos statt
des sen zu blogen halbstaatlichen Sozial- und Rechtshilfeorganisationen (Ko
cher 1996: 326) degradiert. 1m Ergebnis entstanden Gewerkschaften, die in ih
rer Mehrheit weit weg yom Betriebsgeschehen, korrumpiert, fragmentiert und 
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dienstleistungsorientiert waren Dieses 
zeigte sich aug erst 

Zeiten formaler Demokratie 
1998: 150ff) sowohl in 

semer Aus-
unter der Militardiktatur 

Ende der 70er Jahre begann mit dem Novo Sindicalismo eine neue 
Von Sao dem industriellen Herzen Brasiliens bildete sich 
eine def machtigsten Arbeiterbewegungen weltweit. Zuerst auf die reine 

von in den Industriebetrieben 
1988), bekam diese Massenbewegung um den Arbeiter-

fuhrer Lula schnell eine politische Dimension. Sie war eine def wesentlichen 
Sttitzen der erfolgfeichen Ablosung der Diktatur und def '>,:0, "Jl~l 
des Landes. Aus diesem Aufbruch der Arbeiterbewegung Ende der 70er 
wuchs insbesondere die Arbeiterpartei PT und def fuhrende Gewerkschafts-
dachverband CUT hervor. In des Novo Sindicaiismo bestand das 
zentrale der CUT mit dem tradition ellen 
zu brechen und veritable Gewerkschaften als authentische Interessenvertre-
tung der Beschaftigten aufzubauen (Cardoso u.a. 1996: Allerdings sch.ei-
terte def Versuch, die rechtlichen Grundlagen des 1m 

der Verfassungsreform von 1988 abzuschaffen.2 Zwar wurde in der neuen 
Verfassung die Einflussnahme def offentlichen Hand in 
chen Angelegenheiten eingeschrankt, nicht aber gewerkschaftliche. . 
tionsfreiheit gewahrleistet (Siqueira Neto 1991: Es entstand eme rechth
che Inkonsistenz (Texeira 1996: 87ft): Anerkennungspf1icht und LHHH1>ULlW,",o 

recht wurden abgeschaffi:, gleichzeitig aber wurde das Prinzip der L.m'aU'F,"'_H' 

heit beibehalten. Das Nebeneinander der sich widersprechenden 
leitsatze von Organisationsfreiheit und Zwangseinheit verleiht def heutigen 
Gewerkschaftsstruktur einen hybriden Charakter (BoschijDiniz 1996: 
Ober den widersprtichlichen Charakter def rechtlichen Grundlagen besteht 
weitgehende Einigkeit. Wahrend die einen jedoch mit Hinweis auf die rechth
chen Grundlagen die staatskorporative Kontinuitat betonen, klagen andere el
ne genauere Betrachtung des tatsachlichen Gewerkschaf~sve:haltens. ein 
Cardoso 1997: 99ff). Es gilt also zu tiberprtifen, mWlewelt die braslhamschen 
Gewerkschaften heute noch in ihrer Struktur, in ihrer Finanzierung und in ih
rem tatsachlichen Handlungsprofil dem tradierten staatskorporativen Modell 
entsprechen. Angesichts der riesigen AusmaRe Brasiliens und def iiuRerst hete
rogenen Struktur von Sklavenarbeit bis zu modernster IndustneproduktlOn, 

2 Neben einigen wichtigen Fortschritten wie dem Streikrecht, dem Assoziationsrecht fUr die ~e
schafiigten des iiffentlichen Dienstes sowie der Aufhebung des formalen Verbots von Dachverban
den (Texeira 1996: 74f) wurden auch in der neuen Verfassung wesenthche Elemente der staats
korporativen Struktur festgeschrieben: darunter die verordnete Emheltsgewerkschaft (Art. 8 
II), die normative Gewalt der Arbeitsgerichte (Art. 114) ~~d dIe obhgatonsche Gewerkschafis
steuer (Art. 8 N), welche sogar um eme weltere Abgabe erganzt wurde (Paul 1989: 194 u. 208). 
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lassen sich dort - wie die industriesoziologische Diskussion zum Oberdruss 
zeigt - fur jede nur denkbare Ausformung von Gewerkschaften Beispiele fin
den. In jtingerer Zeit konnen sich Aussagen tiber die Gesamttendenz der Ge
werkschaftsbewegung jedoch auf ausfuhrliches Datenmaterial des brasiliani
schen Statistikamtes IEGE stiitzen. Aus der Analyse dieser Daten ergibt sich, 
dass das durchschnittliche Gewerkschaftsverhalten nicht mehr dem staats
korporativen Modell entspricht (vgl. Vellay 2001).3 

2. Die Struktur der brasilianischen Gewerkschaften 

Beztiglich der Struktur der heutigen brasilianischen Gewerkschaften wird 
nachfolgend ihre horizontale (Grad der Fragmentierung) und vertikale (Grad 
der zentralen Koordinierung) Dimension, sowie die Entwicklung ihres Organi
sationsgrades untersucht (zur allgemeinen Begriffsbestimmung vgl. Visser 
1990: 180ff, fur den brasilianischen Fall vgl. Vellay 2001: 42ft). 
Erstens ergibt die Analyse der Struktur und Reprasentativitat der heutigen bra
silianischen Gewerkschaftsbewegung, dass sie tatsachlich hochgradig dezentra
lisiert und horizontal fragmentiert, also in eine Vielzahl von Einzelgewerk
schaften zersplittert ist. Beredester Ausdruck davon ist der fortgesetzte, massi
ve Anstieg def absoluten Zahl der Gewerkschaften von 6.814 in 1992 (IBGE 
1996: 107) auf 11.354 in 2001. Ein wichtiger Stimulus fur dieses Aufblahen der 
Gewerkschaftsanzahl ist in der schon beschriebenen hybriden Rechtslage nach 
1988 zu suchen. Die Freigabe der Gewerkschaftsgriindung kombiniert mit der 
gesetzlichen Fortschreibung der Zwangseinheit von auf die kommunale Ebene 
beschrankten Berufsgewerkschaften fordert den Prozess der Fragmentierung, 
der Aufspaltung der territorialen Mitgliederbasis und professionellen Segmen
tierung4• Dem entspricht eine Ausweitung des Anteils kleiner Gewerkschaften 
und ein verlangsamter territorialer Konzentrationsprozesss. Einheit und Ko-

3 Die 2001 verrngbaren Daten stammen aus der Gewerkschaftsstudie Pesquisa Sindical 1992 
(IBGE 1996). Eine Neuauflage der Studie rnr 2001 wurde Ende 2002 in Ausztigen der Offent
Iichkeit vorgestellt (IBGE 2002). Soweit nicht ausdriicklich anderes erwahnt, sind aIle Daten 
zu 2001 in dem vorliegenden Aufsatz dieser Pesquisa Sindical 2001 entnommen. 

4 Rund ein Drittel der Gewerkschaften (3.646 bzw. 32%) konnte bis 2001 keine Registrierung beim 
Arbeitsministerium erreichen, oft wei! in der fraglichen Gemeinde bzw. BerufSkategorie schon 
eine anerkannte Gewerkschaft existiert. Dass 21% der tiber Tarife verhandelnden Gewerkschaften 
nicht tiber eine Anerkennung verfiigen, kann als lndiz darnr gewertet werden, dass Gewerk
schaftsgriindungen zumindest teilweise der Ausweitung tatsachlicher lnteressenvertretung dienen. 

5 Folgt man der Eintei!ung von Pochmann (1996), so ist der Anteil der kleinen Organisationen 
(bis zu 100 Mitgliedem) unter den Gewerkschaften in 2001 auf 12% angewachsen (1992: 5,1%, 
vgl. IBGE 1996: 116). Der Anteil der grog en Organisationen (tiber 1000 Mitglieder) ist dagegen 
von 50,6% in 1992 auf 39% in 2001 gefallen. Eine Gegentendenz stellt der Anstieg von 7 auf 11 
Gewerkschaften mit mehr als 50.000 Mitgliedern dar. Bezogen auf die territoriale Organisations
basis ist eine leichte Tendenz zur Ausweitung zu verzeichnen. Waren 1992 noch 59,5% aller Ge
werkschaften auf eine einzige Gerneinde beschrankt (vgl ders.: 118), so waren es in 2001 noch 
53%. Hervorzuheben ist auch hier eine positive Tendenz unter den Grogorganisationen. Die 
Gewerkschaften mit nationaler Reichweite verzeichnen den grogten Zuwachs, auch wenn sie 
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hasion der brasilianischen Gewerkschaftsbewegung, welche den Grad der hori
zontalen Integration bestimmen, werden durch diese untibersichtliche Anzahl 
von Einzelgewerkschaften hochgradig erschwert. 
Dennoch gilt es, dieses im Grundsatz richtige Urteil zu relativieren. Zum ei
nen hat sich das Wachstumstempo in der zweiten Halfte der 90er Jahre deut
lich verlangsamt. Waren es zu Beginn des Jahrzehnts ca. 1.000 Gewerkschafts
griindungen im Jahr, so fiel diese Zahl bis zu seinem Ende auf etwa 300 pro 
Jahr (vgl. Portella de Castro 2002). Zum anderen erklart sich ein gut Teil der 
Gewerkschaftsgriindungen durch das erst mit der Verfassung von 1988 errun
gene Organisationsrecht der Beschaftigten des offentlichen Dienstes. Deren 
Gewerkschaften verzeichnen den starksten Zulauf (180%), was ihren Anteil an 
allen Gewerkschaften von 8 auf 15% in 2001 steigen lasst. Wtirde man zu ih
nen auch die Gewerkschaften der im Bildungsbereich Tatigen hinzuzahlen, so 
wiirden die Gewerkschaften des offentlichen Dienstes zahlenmafSig schon die 
Industriegewerkschaften (Rtickgang von 21 auf 16%) hinter sich lassen. Zu
sammenfassend fuhrt der anhaltende - wenn auch abgeschwachte - Griin
dungsboom zu einer verringerten horizontalen Integration der brasilianischen 
Gewerkschaftsbewegung. Allerdings werden mit den Neugriindungen teilweise 
auch neue Organisationspotentiale erschlossen und damit der gesamtgesell
schaftliche Einfluss der Gewerkschaften erhoht.6 

Unter vertikaler Integration wird der Zentralisierungsgrad einer Gewerkschafts
bewegung verstanden. 1m traditionellen staatskorporativen System wurde eine 
gewisse zentrale Koordination tiber die Foderationen und Konfoderationen 
der Berufsgewerkschaften sichergestellt. Sie waren allerdings vor allem Voll
zugsgehilfen des Staates, welcher tiber das Arbeitsministerium und die Arbeits
justiz die einzige gesamtgesellschaftliche "Koordination" sicherstellte. Eine au
tonome, branchentibergreifende Koordination in Form von Dachverbanden 
war arbeitsrechtlich verboten (Teixeira 1996: 92f). 
Dementsprechend gehort die Griindung des ersten Dachverbandes CUT 
(Central Unica dos Trabalhadores) zu den sichtbarsten Erfolgen des Novo 
SindicaJismo. Die CUT konnte sich sehr schnell und dauerhaft als fuhrende 
zentrale Koordinationsinstanz der brasilianischen Gewerkschaftsbewegung 
durchsetzen. Hervorgegangen aus unterdriickten opposition ellen Gewerk
schaftsgruppen (Antunes 1995b: 27ft), verwandelte sie sich zunehmend von 
einem Dachverband mit radikal-sozialistischen Forderungen zum anerkannten, 

damit nur eine Grogenordnung von 1% aller Gewerkschaften erreichen. 
6 Neben dem offentlichen Dienst ist die tiberproportionale Zunahme von Gewerkschaften im 

Stid- und Nordosten Brasiliens zu nennen, welche die Gewichtsverlagerungen der lndustrie 
nachzuvoIlziehen scheint. Selbst wenn ein Teil der Griindungen reine Phantomgewerk
schaften darstellen, vorzugsweise urn am Kuchen der Gewerkschaftssteuer (s.u.) zu partizi
pieren, so bedeutet die Griindung selbst einer solchen Gewerkschaft im brasilianischen Hin
terland mit archaischen Arbeitsverhaltnissen oft dennoch einen zivilgesellschaftlichen Fort
schritt (vgl. Cardoso 1999b: 60ft). 
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reformerischen Tarifjnrtner. In Fortfuhrung des Erneuerungsimpulses des No
vo Sindicalismo bestand das zentrale Projekt der CUT in der Oberwindung 
des tradition ellen Staatskorporativismus und in dem Aufbau von authenti
schen Gewerkschaften. Daran entztindete sich die innergewerkschaftliche Aus
einandersetzung, welche zur Spaltung an der Spitze fuhrte. 
Die als Reaktion auf die CUT gegriindete Gewerkschaftszentrale CGT (Cent
ral Ceral dos Trabalhadores) beheimatete den gr6fSten Teil der ehemaligen 
Ftihrungsschicht der alten staatskorporativen Gewerkschaften. Sie reprasen
tierte insofern das Oberdauern einer Gewerkschaftsstruktur, welche die CUT 
ausdriicklich tiberwinden wollte (vgl. Cardoso u.a. 1996: 21f£).7 Der 1991 von 
der CGT abgespaltene, heute zweitgr6fSte Dachverband FS (Forr;a Sindical) 
stellt eine Symbiose zwischen traditionellen Elementen des Staatskorporativis
mus und pragmatischer "bread and butter"-Politik mit rein auf ihr Klientel 
beschrankten, 6konomischen Forderungen dar (Cardoso 1999a: 20ft). Wah
rend die CUT sich unter dem Druck der dauerhaften wirtschaftlichen Krise 
und steigender Arbeitslosigkeit auf der Basis einer breiten Verankerung yom 
tiberwiegend Protest organisierenden Streikverband zum etablierten Verhand
lungspartner in der Flache wandelte8, bot sich die FS von Anfang an als ge
werkschaftlicher Juniorpartner der neoliberalen Offuungspolitik der Prasiden
ten Collor und Cardoso an (Giannotti 2002: 13). 
Die Dachverbande bildeten sich im Widerspruch zur damaligen Gesetzgebung 
und verfugen bis heute nur tiber eine de facto Anerkerinung z.B. als Ge
sprachspartner in nationalen Gesprachsforen und tripartistischen Selbstverwal
tungsinstitutionen9• Die politische Spaltung in konkurrierende Dachverbande 
fugte zunachst ein pluralistisches Element an der Spitze der Gewerkschafts
struktur hinzu und trug insofern zur weiteren Fragmentierung der Gewerk
schaftslandschaft Brasiliens bei. Gleichzeitig volIzog sich ein GrofSteil der exp
losiven Ausweitung der Gewerkschaftsanzahl unter dem koordinierenden Dach 
der CUT (Cardoso 1997: 116f£). So kann von einer autonomen, branchen
tibergreifenden Koordinierung auf nationaler Ebene tiberhaupt erst seit Exis
tenz der CUT die Rede sein. Die Dachverbande, allen voran die CUT, stellen 
ein MindestmafS an Koharenz der brasilianischen Gewerkschaftsbewegung her, 
zumal der Anteil der Gewerkschaften, welche Mitglied in einem Dachverband 

7 Ahnlich verlaufen die Trennlinien zu den zwei in der Folgezeit entstandenen kleinen Dach
verbiinden CGT (Con£edera~iio Geral dos Trabalhadores), USI (Uniiio SindicalIndependen
tel, welche zum Ende der 90er Jahre durch die Neugriindungen von SDS (Social Democracia 
Sindical) und CAT (Central Autonoma dos Trabalhadores) ersetzt wurden. 

8 Eine nahere Diskussion des Wandels von einer konfrontativen zu einer (neo-)korporativen 
Gewerkschaftsstrategie als Real<tion auf eine weltmarktinduzierte Wirtschaftskrise im Kontext 
einer neoliberaIen bffuungspolitik findet sich bei Cardoso (2000) sowie Brasilien und Stidaf
rika vergleichend bei Seidman (1998). 

9 Dazu gehoren insbesondere der Beschiiftigtenfonds FGTS, der Arbeitslosenfonds FAT und 
die SoziaIversicherung. 
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sind, von 31,1% (1992) auf 37,7% (2001) gestiegen ist. Dies entspricht ziem
lich genau einer Verdopplung von 2.119 auf 4.283 Mitgliedsgewerkschaften. 
Dariiber hinaus akzentuiert sich das Phanomen mit zunehmender Gr6fSe der 
Gewerkschaft, sodass schon fast jede zweite (47,7%) unter den grofSen Ge
werkschaften (tiber 1.000 Mitglieder) und 10 von den 11 gr6fSten Gewerk
schaften (tiber 50.000 Mitglieder)lO einem Dachverband angeschlossen sind. 
Betrachtet man die Dachverbande im Einzelnen, so konnte die CUT ihren 
ersten Platz deutlich behaupten. Trotz des Grtindungsbooms ist in 2001 jede 
vierte Einzelgewerkschaft Mitglied def CUT (25,0% gegentiber 23,2% in 
1992). 2.800 bzw. 66% der einem Dachverband angeschlossenen Einzelge
werkschaften finden sich unter ihrem koordinierenden Dach wiederll. Dage
gen fallt die Forp Sindical mit ihren 835 Mitgliedsgewerkschaften (19% aller 
einem Dachverband angegliederten Gewerkschaften) deutlich ab und ist weit 
yom deklarierten Ziel ihres letzten Kongresses entfernt, erster Dachverband zu 
werden (Folha de Sao Paulo, 7.7.2001). Die restlichen Dachorganisationen 
k6nnen gerade noch 15% der einem Dachverband angeschlossenen Einzelge
werkschaften auf sich vereinigen (SDS: 7%, CGT: 6% und CAT: 2%). Beson
ders deutlich wird die Ftihrungsrolle der CUT betrachtet man ihren Anteil 
unter den grofSen Gewerkschaften mit mehr als 1.000 Mitgliedern. Dreiviertel 
(74,7%) der einem Dachverband angeschlossenen grofSen Gewerkschaften zah
len sich zu ihr, was einem Anteil von mehr als einem Drittel aller Gewerk
schaften (35,6%) dieser Gr6fSenklasse entspricht. Demnach hat die CUT zwar 
das Tempo ihres Einflussgewinns aus der "heroischen Anfangsphase" (Meneguelli 
1992: 1) der vielen Streiks nicht halten k6nnen. Aber selbst in Zeiten anhal
tender Wirtschaftskrise konnte die bisher in standiger Opposition befindliche 
CUT ihren Einfluss in der Flache starken und ihren tiberragenden ersten Platz 
unter den Dachverbanden behaupten. Auch in Bezug auf die brasilianische 
Gewerkschaftsbewegung insgesamt stieg trotz Griindungsbooms der Anteil der 
Mitgliedsgewerkschaften in den Dachverbanden und legt die Schlussfolgerung 
eines zunehmenden Grades vertikaler Integration nahe (fur eine Beriicksichti
gung qualitativer Faktoren siehe Vellay 2001: 64ft). 
Neben der Gewerkschaftsanzahl und dem Einfluss von Zentralinstanzen gilt 
es die Entwicklung der absoluten Zahl von Gewerkschaftsmitgliedern sowie 
den Organisationsgrad als umfassenden Naherungswert fur die Messung der 
Starke der Gewerkschaftsbewegung eines Landes (vgl. Visser 1993: 27£) zu be-

10 Der Anteil von Gewerkschaften, welche Mitglied in den traditionellen Foderationen (83%) 
und Konfoderationen (69%) sind, ist ebenfalls steigend. Darnit kam es nicht zur Verdriingung 
des traditionellen konfoderativen Systems durch die Dachverbiinde, wie noch zum Beginn 
der 90er Jahre vermutbar (vgl. Vellay 2001: 66f). 

11 Die Angaben der Pesquisa Sindical decken sich weitgehend mit denjenigen, welche die CUT 
tiber sich veroffentlicht. Zu ihrem letzten nationalen Plenum im Mai 2002 gab die CUT an, 
tiber 3.160 Mitgliedsgewerkschaften mit mehr als 7 Mio. Mitgliedern zu verfiigen (vgl. CUT 

2000: 3). 
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trachten. Wahrend die Gewerkschaften gemessen an diesen beiden 
Kennziffern, auf dem Rtickmarsch sind, konnten die brasilianischen Gewerk
schaften absolut zulegen und ihren Organisationsgrad auf relativ hohem Ni
veau stabilisieren. Der Organisations grad def okonomisch aktiven Bevolke-
rung konnte mit rund 24% etwa den Wert yom der 90er Jahre wieder-
erlangen, nachdem er zeitweise bis auf 15,9% abgesackt war. Die man-
cherorts vermutete T endenz, dass "auch die brasilianischen Gewerkschaften von 
der weltweiten Tendenz des Mitgliederschwunds ( ... ) betroffen" (CaIcagnotto 
1997: 196) seien, bestatigt sich nicht. lm Gegenteil konnten die brasilianischen 
Gewerkschaften trotz Zuwachs der okonomisch aktiven Bevolkerung einen im 
internationalen Vergleich beachtlich hohen Organisationsgrad bewahren. Be
rechnet man den gewerkschaftlichen Organisationsgrad als Verhaltnis von 
tatsachlicher zu moglicher Mitgliedschaft (vgl. Visser 1990: so mtisste man 
die Mitgliederzahlen Pesquisa Sindical auf die Basis def formell lohn
abhangig Beschaftigten zuztiglich der ab 1988 ebenfalls (offiziell) gewerkschaft
lich organisierbaren Beschaftigten des offentlichen Dienstes beziehen. So berech
net kommt Cardoso zu einem brasilianischen Organisationsgrad von 30% fur 
1995. Dieser kann damit durchaus mit dem Durchschnitt def europaischen 
Gewerkschaften (33,7%) mithalten und liegt beispielsweise weit vor soIchen 
Landem wie Frankreich (10,2%), USA (15,6%) oder Japan (24,7%) (Cardoso 
~l::letdfflrstaunlich hoch erscheint der brasilianische Organisationsgrad un
ter Berucksichtigung der extremen Flexibilisierung def Wirtschaft, weIche am 
deutlichsten in einer der weltweit hochsten Fluktuationsraten zum Ausdruck 
kommt. Die durchschnittliche Verweildauer in einem Arbeitsverhaltnis liegt 
fur rund 30% der brasilianischen Beschaftigten bei unter einem Jahr (defs.: 
108). Ein dermaRen hoher Grad der Instabilitat von Arbeitsverhaltnissen stellt 
entgegen der auch in Brasilien lautstarken Forderung nach Flexibilisierung 
nicht nur ein soziales Problem fur die Betroffenen dar, sondern erschwert 
auch die gewerkschaftliche Organisierung (Pochmann 1996: 295). Dennoch 
sucht die brasilianische Gewerkschaftsbewegung ebenfalls in Bezug auf die ab
solute Mitgliederentwicklung international ihresgleichen. Die Anzahl der Ge
werkschaftsmitglieder stieg von 15,3 Mio. in 1992 (IBGE 1996: 10 1) auf 19,6 
Mio. Mitglieder in 2001 urn 27,3%. 
Dieser insgesamt erstaunlich positiven Entwicklung in der globalen Draufsicht 
miissen allerdings zwei gewichtige Schwachpunkte gegentiber gestellt werden: 

12 Die Gewerkschaftsforscherin Portella de Castro berechnet auf der Basis des regulierten fu
beitsmarktes folgende beeindruckende Entwicklung des brasilianischen Organisationsgrades: 
von 1988 36,7% sei er auf 30% in 1996 abgesunken, urn dann wieder zu steigen bis auf 55% 
in 2001 (vgl. Portella de Castro 2002). Auch wenn der Vergleich gewerkschaftlicher Organisa
tionsgrade nUf sehr eingeschrankt moglich ist (vgl. Visser 1990: 36 u. 239), insbesondere bei 
Landern wie Brasilien mit einem sehr groflen informellen Sektor (vgl. Vellay 2001: 56ft), so 
bleibt festzuhalten, dass sieh die brasilianischen Gewerkschaften ihre herausragende Organisa
tionsfahigkeit zumindest bewahren konnten. 
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einerseits die schweren Einbrtiche 
dicalismo und andererseits die 

den Hochburgen des Novo Sin-
der der Ge-

werkschaften der Ausweitung des informellen Sektors. 
Besonders in den industriellen Kemregionen sehen sich die Gewerkschaften, 
angesichts forcierten industriellen Wandels vor dem def Offuungs
und seit mit dem Problem eines rabiaten Abbaus 
von Arbeitsplatzen konfrontiert. In den 90er Jahren gingen infolge von Pro
duktivitatsschtiben allein in der brasilianischen lndustrie tiber Millionen 
Arbeitsplatze verloren (Cardoso 2001: 70£). Industriebetriebe werden damber hin
aus aus dem gewerkschaftlich hochorganisierten Siiden und Stidosten sowie 
speziell dem des ABC urn Sao Paulo in . Zo-
nen im Hinterland Dies trifft in besonderem Mag die Gewerkschaften 
der Metallarbeiter und der Bankangestellten, weIche die tradition ellen 
sttitzen von CUT und FS bilden und weit tiber ihren '-..""dJL1".dLHJll' 

aus auf die nationale Debatte ausstrahlen. Ihre starken Mitgliederverluste auf
grund der vielerorts mehr als halbierten Organisations basis konnten zwar sta
tistisch durch Mitgliedergewinne im offentlichen Bildungsbereich oder 
z.B. dem Hotelgewerbe uberkompensiert werden. Jecloch leidet die Mobilisie
rungsHihigkeit der Gewerkschaftsbewegung insgesamt unter dieser 
der symboltrachtigen Zugpferde des Novo Sindicalismo. 
Die gesamte brasilianische Gesellschaft ist von der Ausweitung des informel
len Sektors betroffen. Ftir die Gewerkschaften bedeutet dies insbesondere, dass 
sich tiber 60% def brasilianischen Erwerbsbevolkerung (CUT 1999a: 5) a prio
ri einer gewerkschaftlichen Organisierung entziehen. Innerhalb der CUT hat 
es mehrmals Versuche mit sehr begrenztem Erfolg gegeben, sich fur die Orga
nisierung der im informellen Sektor Arbeitenden zu offilen (CUT 1993, 
1994). In der zweiten Halfte der 90er Jahre verscharfte sich das Problem def 
reduzierten Organisations basis durch die neu auftretende dauerhafte Massen
arbeitslosigkeit13, worauf die CUT mit einer prinzipiellen Offnung ihrer Rei
hen fur Arbeitslosen reagierte (CUT 1999a: 8). 
Insbesondere erhofft sich def Dachverband praktische Erfolge im Bereich def 
sich schnell ausweitenden Kooperativwirtschaften (Singer 2001). Dabei sind 
"falsche" von "wahrhaftigen" Kooperativen zu unterscheiden. Hinter ersteren 
verbergen sich reine Auslagerungsprozesse zur Kostenreduktion, bei der Be
schaftigte unter EinbuRe von Sozialanspruchen (Urlaub, 13. Monatsgehalt 
etc.) und bei Androhung des Arbeitsplatzverlustes in den Status eines Koope
rativmitglieds gepresst werden. Dagegen grunden sich unter dem Signum cler 
Solidarwirtschaft selbstverwaltete Kooperativen, oftmals als Fortfuhrung aufge
gebener Betriebe durch die Beschaftigten. Zunachst entstanden zur nackten 

13 J e naeh Berechnungsmethode schwanken die Angaben zwischen 15 und 20% Arbeitslosen, 
vgl. Diario de Sao Paulo, 17.12.20020 
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Existenzsicherung, erblickt die CUT in ihnen heute die Keimzellen einer 
schon unter kapitalistischen Bedingungen moglichen sozialistischen 
mie . 2000: Der gegen die fortschreitende Prekarisierung und 
zur Verteldlgung des formellen, lohnabhangigen Sektors sei nicht mehr aus
reichend - wenn auch nach wie vor notig - und miisse durch die 
schaftliche Aufgabe def in den Kooperativen def al-
ternativen Solidarwirtschaft erganzt werden (ebd.). 

Dazu hat die CUT ein umfangreiches def solidarischen Entwicklung" 
(CUT 1999b) beschlossen14, welches u.a. MaBnahmen vorsieht: die 
Bildung von "Agenturen solidarischer zur direkten Un-
terstutzung der Kooperativen (QualifiZlerung, technische Beratung, Kreditbe
schaffung etc.), eine enge Kooperation mit einem gewerkschaftsnahen Inkuba
torennetzwerk der Universitaten u.a. zur Ausarbeitung von GesetzesvorschHi
gen zur Regulierung und der Solidarokonomie, sowie nicht zuletzt 
die gewerkschaftliche Organisierung der Kooperativmitglieder. Dieser An
spruch der Organisierung und Entwicklung einer spezifischen Vertretung def 
sozlalen Interessen der Kooperativmitglieder sowie allgemeiner des informel
len Sektors und der sozial Ausgeschlossenen (Arbeitslosen) wird in der CUT 
unter dem Stichwort def "Burgergewerkschaft" durchaus kontrovers diskutiert. 
Das Selbstverstandnis def CUT als Interessenorganisation lohnabhangig Be
schaftigter soil urn die Verteidigung def Universalitat von Zivilrechten erwei
tert werden (CUT 2000: 2).15 Mit Ausnahme der Rentner, fur welche 2000 ei
ne eigene Gewer~schaft (SINTAP) innerhalb der CUT geschaffen wurde (ebd.: 
13), ble!bt allerdmgs der Aufruf zur Organisierung nicht formell Beschaftigter 
bisher weitgehend Programm. 

14 Mit dem Okonomen Paul Singer ist der Spiritus Rektor des Inkubatorennetzwerkes um Uni
trabalho und einer der fuhrenden theoretisehen Kopfe der neuen Kooperativbewegung zum 
Staatssekretar fur Sohdarokonorme 1m neuen Arbeitsministerillm ernannt worden. Angesichts 
der besonderen Bedeutung, welche Lula der Solidarokonomie im Rahmen eines alternativen 
Entwl~klungsmodells als relativ krisenresistentes Arbeitskraftereservoir zuschreibt (PT 2002: 
23), konnte slCh dleser Bemch alsbald zu einem dynamisehen Gemeinschaftsprojekt von Re
glerung, Umvel'Sltaten und Gewerkschaften entw1ekeln. 

15 Hier setzt sieh im Grunde eine Diskussion aus der Aufbauphase der CUT fort. Damals war 
dIe Aufnahme von landliehen Gewerkschaften in den Daehverband llmstritten, da sie neben 
lohnabhanglgen Landarbe1tern aueh KIeinbauern,. die keinem Arbeitgeber gegenuberstehen, 
organlSleren (vgLCUT 1993). Heute w1rd d1eseD1skussion einerseits als Allfforderung an die 
Gewerkschaft gefuhrt, als OrgamsatlOn"aller, dIe von der Arbeit leben" tatig zu werden (An
tunes 1995a: 17). Anderselts wlfd 1m Smne der Neokorporatismlls-Theorien nieht so sehr fur 
eme Amwe1tung. der Organisationsbasis argumentiert, sondern fur eine Stellvertreterpolitik 
mIt "gesellsehafthcher Verantwortung" auf Meso- und Makroebene (Silva 1996: 137; Barros 
1999: 62). DIe W1ederbelebung modernisierter, staatskorporativer Elemente unter dem Stieh
wort der "Burgergewerkschaft" ist eine der mogliehen Perspektiven (s.u. am Beispiel der FS). 
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3. Die der Gewerkschaften 

Neben den strukturellen Hemmnissen bildete tradition ell die staatlich garan

autonomer 
Gewerkschaft einmal so hing Sle 
Sie hatte auch ein Interesse die Anzahl der 
zen, so dass die von allen 

Gewerk
fur die 

eme 

Zwangsabgabe nur einer relativ klein en Anzahl von zugute kam. 
Wahrend die eine nebensachliche Rolle 
entwickelte sich die Gewerkschaftssteuer zu einer der def kOf
rumpierten Pelego-Gewerkschaften und stand somit ganz oben auf def Ab-
schussliste des Novo Sindicalismo. Mit def neuen wurde 
diese zentrale Zwangsabgabe sondern neben sie traten 
noch zwei weitere: eine in variabler Hohe zum Ta-
rifabschluss und eine Konfoderationsabgabe zur def vertikalen 
Foderationsstruktur (Lovenzetti Lasasso 1999: 
Dennoch konnte def Novo Sindicalismo auch in dies em sensiblen Bereich 
seinen erneuemden Einfluss geltend machen. Nicht nur dass ein nennenswer
ter Teil der groiSen Gewerkschaften, insbesondere def der 

die Zwangsabgabe aus eigenem Antrieb zurUckzahlt. Insbesondere ent
wickelten die Gewerkschaften die vormals zu vernachlassigenden freiwilligen 
Mitgliedsbeitrage zur wichtigsten Einnahmequelle. Anfang der 90er bil
deten sie rund die Halfte alief Gewerkschaftseinnahmen, wahrend die 
Gewerkschaftssteuer auf 25,9% abgefallen war. Uber die Halfte der Gewerk
schaften hatte 1992 die von der CUT geforderte Aussetzung der Gewerk
schaftssteuer uberlebt (Vellay 2001: 88ff). Fur die damalige Situation liess dies 
die Schlussfolgerung zu, dass eine zeitlich gestreckte Abschaffung der 
abgaben16 fur die brasilianischen Gewerkschaften insgesamt zu einer losbaren 
Aufgabe geworden sei. Reine Phantomgewerkschaften, welche nur zur Ab
schopfung der Gewerkschaftssteuer geschaffen wurden und einen T eil des An
schwellens der Gewerkschaftsanzahl erklaren, wurden verschwinden. Der rest
lichen Gewerlcschaftsbewegung wiirde eine solche Finanzreform als Antrieb 
dienen, die ebenfalls von der CUT angestrebten Zusammenschlusse zu natio
nalen Branchengewerkschaften (CUT 2000: 7f) zu fordern. 
Allerdings steht zu befurchten, dass vor dem der auch von def 
Regierung Cardoso nicht in Angriff genommenen Reform def Gewerkschafts-
finanzierung und der anhaltenden die Abhangigkeit nicht 
nur des konservativen Teils def von staatlicher Finan-

16 Fur die TarifVertragsabgabe wurde eine Oberfuhrung in eine den ILO-Kriterien entspreehende 
Solidarabgabe vorgeschlagen (vgl. Vellay 2001: 100f£). 
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zierung wieder gewachsen ist. profitieren die Dachverbande von 
umfangreichen Mittelzuweisungen im Rahmen des Qualifizie
rungsfonds fur Arbeitslose 17 Eine Reform der Gewerkschaftsfinanzie
rung mit dem Ziel der Abschaffung def wurde sinnvoller 
Weise auch die Einfuhrung einer Verpflichtung zur regelmaiSigen Offenlegung 
def Finanzsituation beinhalten. 

4. der Gewerkschaften 

Wendet man sich der Ausgabenseite. zu, so stellt sich die Frage nach dem 
heutigen Handlungsprofil def brasilianischen Gewerkschaften. 1m traditionel
len staatskorporativen Modell war ihnen die Rolle des gefugigen Erfullungs
gehilfen des Staates zugedacht. Ihren ausufernden burokratischen Apparaten 
wurde die Bereitstellung sozialer Dienstleistungen auferlegt: Ferienkolonien, 
arztliche Dienste, Frisore etc. Calcagnotto 1994: 272ff). Ausdrlicklich 
nicht zu ihren Aufgaben gehorte die autonome Interessenvertretung in der 
freien Aushandlung von Tarifvertragen. Wenn es liberhaupt zu Interessenkon
flikten liber Lohnhohe etc. kam, wurden diese von der staatlichen Arbeitsge-
richtsbarkeit zwangsgeschlichtet (Boito 1991: 52). 
Zwanzig Jahre nach dem Aufbruch des Novo Sindicalismo findet man diese 
staatskorporativen Elemente nach wie vor, sie sind jedoch weit davon ent
fernt, das Gesicht der brasilianischen Gewerkschaftsbewegung zu pragen. Es 
lasst sich zeigen, dass die brasilianischen Gewerkschaften in ihrer groiSen 
Mehrheit nur wenige soziale Dienstleistungen18 anbieten und nur ein kleiner 
Teil liber entsprechend spezialisiertes Personal verfugt (Vellay 2001: 121ff). 
Auch wenn die Durchschnittswerte groiSe Unterschiede im Einzelnen verber
gen, so halt die generelle These von den brasilianischen Gewerkschaften als 
semistaatliche Instanzen der Sozialfursorge mit aufgeblahten Funktionarsappa
rat (vgl. Silva 1996: 128) einer eingehenderen Prlifung nicht stand. 19 

17 1m Jahr 2002 wurden trotz umfangreieher Kiirzungen 22,5 Mia. R$ aus den Mitteln des FAT 
an die CUT zur Durehfuhrung von beruflieher Weiterbildung iiberwiesen. Die ungleieh Idei
nere FS erhielt 18 Mia. R$, was zu ihrem eigenen Haushalt von 2 Mia. R$ ins Verhaltnis zu 
setzen ist (Folha de Sao Paulo: 13.11.2002). Dem oftmals vorgebraehten Vorwurf des Mittel
missbrauehs, vor allem an die Adresse der FS (vgl. z.B. CUT 2000: 17), wird neuerdings auch 
vor dem Verwaltungsgericht nac~gegangen (Folha de Sao Paulo: 11.11.2002). 

18 Allerdings findet ein Teil der "Uberwindung" des staatskorporativen Dienstleistungsorientie
rung, insbesondere bei der Fon;;a Sindical, in der Form einer "konservativen Modernisierung" 
statt (GIannottI 2002). Unter dem Stlchwort der "Biirgergewerksehaft" orientiert die FS seit 
ihrem letzten Gewerkschaftstag auf die Oberwindung def "korporativen Interessen
vertretung". Zwar wirbt sie nicht mehr mit der Bereitstellung der Frisiirdienstleistung, wohl 
aber mit einem viel finanzaufWandigeren Engagement im sozialen Wohnungsbau (100.000 
Wohnungen) sowie in der Arbeitsvermittlung. Unter Inanspruehnahme umfangreicher iiffent
licher Mittel bietet sieh der Daehverband als "eHizienterer" Sachwalter iiffentlieher Aufgaben 
an (Fol],a de Sao Paulo: 7.7.2001). 

19 Hier soll nicht der Eindruek erweekt werden, als wenn es die alten Pelego-Gewerksehaften 
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Stattdessen ist die Interessenvertretung in Tarifverhandlungen zum fIachende
ckenden Markenzeichen der brasilianischen gewor
den. Dber die Halfte der (56,2%) fuhrten 1992 Tarifverhand
lungen durch20 • Dabei kam es nur etwa in jedem dritten Fall zur der 
Arbeitsgerichte (34,1 %) und lediglich in jedem zwanzigsten Fall 
def durch einen verbindlichen Schiedsspruch 
(IBGE 1996: Damit lasst sich die These von der Vorherrschaft der Ar-
beitsgerichte in der def Interessenkonflikte zwischen und 
Arbeit (vgl. Kocher 1996: nicht aufrecht erhalten. Der relativ hohe Anteil 
def Einschaltung der Arbeitsgerichte scheint eher auf eine fehlende Verhand-
lungskultur und einen Mangel an Personal bei beiden Tarif-
partnern hinzuweisen. Der liberalen nach def die normative Gewalt def 
Arbeitsgerichte das Aufkommen maximalistischer favorisiere und 

den Konflikt stimuli ere 1994: kann 
missfindung in letztlich 94,5% aIler 
werden. Die staatskorporative paternalistische Regelung des HlILC:'C"C:ll"V'HJll'~'LO 
zwischen und Arbeit tritt eindeutig in den Sieht man in 
der Lohnfindung und in der in Tarifvertragen mlindenden Durchfuhrung von 
Kollektivverhandlungen die eigentliche raison d'etre der Gewerkschaften 
Visser 1990: 157), so tragt die Mehrheit der brasilianischen Gewerkschaften ih

ren Namen nunmehr zu Recht. 
Dennoch kommt es zur millionenfachen Anrufung der Arbeitsgerichte, was 
allein schon wegen der damit verbundenen gesellschaftlichen Kosten21 in die 

iiberhaupt nieht mehr gabe. Insbesondere in der traditionellen konfiideralen Struktur halten 
sich einige "Dinosaurier", wie beispielsweise die Konfiideration der Beschaftigten im Handel 
(CNTC) oder diejenige der Besehaftigten der Industrie (CNTI), welche oftmals den Eindruck 
hinterlassen, ausschlieiSlich Versorgungseinheiten fur ihre zum Teil noch aus der Zeit der Mi
Iitirdiktatur stammenden Prasidenten zu sein (Diario de Sao Paulo, 25.10.2002). Trotz un
giinstiger institutioneller Rahmenbedingungen prigen diese Erseheinungen aufgrund des 
Drucks des Novo SindicaJismo allerdings nieht mehr das Gesamtbild der brasilianischen Ge

werksehaften. 
20 Die Ausweitung der TarifVerhandlungen hat sich in den 90er Jahren fortgesetzt. Zwar ist der 

prozentuale Anteil von Gewerkschaften, die Kollektivverhandlungen durehfuhren, 2001 un
verandert geblieben, ihre absolute Zahl hat sich damit aufgrund des rasanten Anstiegs der 
Gewerkschaftsanzahl jedoeh deutlich erhiiht. 

21 Die marktliberale Antwort besteht in der Flexibilisierung bzw. Absehaffung der Individualarbeits
rechte, woraufhin die Marktkrafte die Unternehmen und Gewerkschaften schon dazu zwingen 
wiirden, "angepasste Sozialleistungen" auszuhandeln (vgl. z.E. Pastore 1995: 93f, aber in abge
schwaehter Form aueh Cardosos ehemaliger Arbeitsminister Amadeo 1998: 6). Dieser Logik 
entspraeh aueh die noch von der alten Regierung auf den Weg gebrachte Initiative def Aus
hiihlung der Arbeitsgesetzgebung CLT, mit dem der Vorrang von Vertragen gegeniiber dem 
Gesetz festgeschrieben werden sollte (Nogueira 2002: 20f). Der CUT-Prasident Joao Felicio 
forderte von der nengewahlten Regierung Lula die Aussetzung dieser Initiative (Diario de Sao 
Paulo, 4.11.2002). Die CUT miichte ebenfalls die Individualreehtsverfahren verringern, aHer
dings durch die Schaffung von Rahmenbedingungen, weIche die effektive Durehsetzung der 
sozialen Rechte gewahrleisten (CUT 2000: 5). 
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Kritik (Pochmann 1998: Hierbei handelt es sich . 
gend urn Individualrechtsverfahren von Beschaftigten nach ihrer 
Sie versuchen oftmals erst im nachhinein ihre Rechte Cll.lLU"l<tl'.Cll 

denbezahlung, Urlaub etc.), da sie keine Moglichkeit sehen, diese wahrend 
des aktiven Beschaftigungsverhaltnis durchzusetzen. Auch wenn die astra
nomische Anzahl von Arbeitsgerichtsprazessen ein Ausdruck def Vorherr
schaft des individuellen gegentiber dem kollektiven Arbeitsrecht (Tarif. 
vertrage) ist, kann nicht automatisch auf die ungentigende der 
Rolle der kollektiven Interessenvertretung durch die Gewerkschaften l'.C'LUl.U'

sen werden.22 Die Gewerkschaften sich in diesen "Rechtskonflikten" 
bei weitem nicht nur auf die regelnde Obhut des der Ar
beitsgerichte, wie durch die haufigen Streiks aufgrund von Regelverstogen ge
gen die Arbeitsgesetzgebung deutlich wird. 1m Gegensatz zu den gOer 
waren die Streiks im letzten Jahrzehnt nur noch zu 25% durch Lohnforde
rungen und zu 38% durch Rege!verstoge motiviert (ebd.: Allerdings ver
engt die anhaltende Krise auch hier die Spielraume, sodass ein deutlicher 
Rtickgang der Streiktatigkeit zu verzeichnen ist.23 Unter den Bedingungen der 
in den 90er Jahren in Brasilien neuauftretenden dauerhaften Massenarbeitslo
sigkeit sowie der allgemeinen Prekarisierung und Flexibilisierung der Arbeits
verhaltnisse fallt es den Beschaftigten zunehmend schwerer, dem gesetzliche 
oder tarifliche Auflagen ignorierenden Betriebsdespotismus der Unternehmer 
wirkungsvoll entgegenzutreten. Auch wenn die Arbeitsprazesse tiberwiegend 
das Individualrecht betreffen verweisen sie die Gewel'kschaften dennoch auf 
die ungentigende betriebliche Interessenvertretung. 

5. 

1m tradition ellen staatskorporativen System Brasiliens waren mit Ausnahme 
der paritatisch besetzten Arbeitsschutzkommissionen keine betrieblichen Ver
tretungen der Beschaftigten vorgesehen. Der gewerkschaftliche Einfluss reichte 
bestenfalls bis zum Fabriktor. Dahinter herrschte eine weitgehend despotische 
Willktirherrschaft def Unternehmer (Cardoso 1999b: 99). 
Auch def Novo Sindicalismo hat sich zunachst nur auf dem "externen Ar
beitsmarkt" als Preisfechter der Ware Arbeitskraft behaupten konnen. Den
noch war eine seiner Hauptforderungen von Beginn an die Einrichtung von 

22 So beispielsweise der ehemalige Arbeitsminister und jetzige Richter am obersten Arbeits
gericht Almir Pazzianotto Pinto, welcher zwei Millionen anhangige lndividualarbeitsrechts
prozesse mit der konflikttreibenden lneffizienz der lnteressenverbande "begriindete" (Correia 
Braziliense: 20.9.1996). 

23 Wahrend Brasilien Mitte der SOer Jahre noch als "Streikweltmeister" (Noronha 1991: 113) 
galt, ist der Streikausfall in den 90er Jahren kontinuierlich gesunken von 1991 29,5 Std. pro 
Beschaftigtem auf 5,5 Std. in 1996 (Cardoso 1999b: 37£). 
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betrieblichen Vertretungen. Tatsachlich verfugten 1992 gut die H:llfte (53,5%) al
ler Gewerkschaften tiber betriebliche mit rund 34.000 Ver
tretern. waren diese als gewerkschaftliche Vertrauensleute (85%) 

erganzt durch wenige Fabrikkommissionen mit einem Mandat del' 
gesamten Belegschaft (IBGE 1996: verfugten mehr als ein 
Drittel (37,3%) der betrieblichen Vertreter nicht tiber einen 
schutz. Ihr prehrer Status beschrankt die Moglichkeit der autonomen lnte
ressenvertretung und deutet auf eine fehlende Anerkennung durch die Unter
nehmensleitung hin. Wenn also der Novo Sindicalismo auch in Bezug auf die 
betriebliche Interessenvertretung sich yom Modell des 
hat losen konnen, so bleibt die effektive Interessenwahrnehmung im Betrieb -
aufgrund def fehlenden institutionellen - dem konkreten 
Krafteverhaltnis unterworfen. 
1m brasilianischen Kontext erwachst aus der zunehmenden betrieblichen Ver
ankerung aber auch eine Gefahr fur die Gewerkschaftsbewegung, insbesondere 
fiir die CUT. Einerseits wei! die Verbetrieblichung der Kollektivverhandlungen 
weit fOftgeschritten ist: 1992 schlossen die GewerIcschaften fast zwei Drittel 
(60,1%) def 29.705 TarifVertrage direkt mit den einzelnen Unternehmen ab 
(IBGE 1996: 142). Dieses massive Auftreten von steht 
nicht nur der von der CUT angestrebten Zentralisierung der Gewerkschaften 
und moglichst nationalen FlachentarifVertragen nach deutschem Vorbild ent
gegen (vgL CUT 2000: 7f). Die brasilianische Gewerkschaftsbewegung konnte 
sich auch einem erneuten Fragmentierungsschub ausgesetzt sehen, bei dem 
die 11.000 i.iberwiegend lokalen Gewerkschaften von 60-70.000 Untemehmensge
werkschaften nach japanischem Vorbild verdrangt wiirden (Pochmann 1998: 
Andererseits ergibt sich die Gefahr einer solchen Entwick!ung Wei
se gerade aus den programmatischen Forderungen def CUT zur Reform def 
kollektiven Arbeitsbeziehungen, deren Realisierungschancen unter der 
rung Lula deutlich steigen. Neben der Aufhebung der Territorialbindung der 
Gewerkschaften fordert die CUT auch ein von def Verfassung zu garantieren
des Organisationsrecht der Beschaftigten in den Betrieben, wobei diese Be
triebsvertretungen unabhangig von den Gewerkschaften und Dachverbanden 
sein soIlen (CUT 1996: 8). Dies erklart sich als tradierter Reflex aus der Ent
stehungsgeschichte der CUT. Da die Betriebs- und Streikkomitees des Novo 
Sindicaiismo sich gegen die entschiedenen Widerstande der der Un
ternehmen und der Pe1ego-Gewerkschaften durchsetzen mussten, war die For
derung nach ihrer vollstandigen Unabhangigkeit nur folgerichtig. Die auto-

24 Wahrend N azari Golpayegani (2000) geradezu ein Loblied auf die Verbetrieblichung der Ar
beitsbeziehungen unabhangig von den Gewerkschaften anstimmt, welche den Nahrboden fur 
partizipative Elemente abgeben wiirde, widerspricht Neto (2001) aufgrund der Untersuchung 
dynamischer Schliisselbranchen in Brasilien der neoliberalen These vom Ende der zentrali
sierten Kollektivverhandlungen im Postfordisffius. 
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nomen betrieblichen Vertretungen wurden zu Keimzellen der Oberwindung 
def staatskarporativen Gewerkschaften. Heute dagegen erscheint das Festhalten 
der CUT - entgegen der ihrer Basis (vgl. Piva 1996: 99) - an def 
Forderung nach auch von den Gewerkschaften unabhangigen Betriebsvertretun
gen als gefahrlicher Anachronismus. 1hre konnte sich als Bume
rang weiterer Dezentralisierung durch die massenweise mehr oder 
weniger unternehmerfreundlicher Betriebsgewerkschaften erweisen. 
Die CUT orientiert sich am deutschen Modell einer dualen betrieblichen Vertre
tungsstruktur: im Prinzip von Gewerkschaften Betriebsrate als 
Vertretung aller Beschaftigten erganzt durch gewerkschaftliche Vertrauensleute. 
Allerdings scheint ihr die Geschaftsgrundlage des Nebeneinanders beider Insti
tutionen in Deutschland entgangen zu sein. Diese wird von der Zustandig
keitsverteilung gebildet, welche sich aus def grundgesetzlich garantierten Koa
litionsfreiheit (Art. 9 III) ableitet (Kittner 1983: 542ft): Damit die fur die Be
schaftigten "teurere" Gewerkschaft nicht durch die "bequeme" Einrichtung 
der Betriebsrate verdrangt wird, diirfen Betriebsrate nur komplementar tatig 
werden. Entsprechende Vorkehrungen zum Schutz der Gewerkschaften ver
langt auch die ILO-Konvention 135 in ihrem Art. 5 (vgl. Siqueira Neto 1996: 
311). In Deutschland sieht das Betriebsverfassungsgesetz (Art. 77 III) weiterhin 
vor, dass die von den Gewerkschaften auszuhandelnden T arifVertrage Vorrang 
geniegen und durch Betriebsvereinbarungen nur erganzt werden diirfen (vgL 
Becker u.a. 1989: 263). Insbesondere ist dem Betriebsrat die Streikfuhrung ver
sagt (ebd.: 248), denn Arbeitskampfmittel bleiben grundsatzlich den tariffahi
gen Gewerkschaften vorbehalten. Trotz Tariffiucht und fortschreitender Ver
betrieblichung hat diese institutionelle Aufgabenverteilung - neben der tradi
tionell starken Verankerung der Gewerkschaften in den industriellen Kernbe
reichen Deutschlands - dazu beigetragen, dass es bisher nicht zu einer durch
gangigen Verdrangung der Gewerkschaften durch die Betriebsrate kam. 
Die CUT dagegen sieht in ihrem Reformvorschlag fur die brasilianischen Ar
beitsbeziehungen keinerlei institutionelle Vorkehrungen zum Schutz vor einer 
moglichen Verdrangung der Gewerkschaften durch autonome Betriebsvertre
tungen vor. 1m Gegenteil fordert sie die vollstandige Freiheit von jeglicher 
staatlicher Einmischung beziiglich der Gewerkschaftsbildung, der TarifVerhand
lungen und der Streikfuhrung CUT 1996: 11 f£). Ein Verdrangungsprozess der 
Gewerkschaften durch "unabhangige" Betriebsorganisationen erscheint nicht 
zuletzt deshalb wahrscheinlich, da zumindest ein Teil der Unternehmen in 
letzteren den "Betriebsbediirfnissen" aufgeschlossenere Verhandlungspartner 
sehen diirften.25 Somit wiirde die CUT sich mit ihrem Reformvorschlag 

25 Zwar untersagt die von Brasilien ratifiziefte ILO-Konvention Nr. 98 die Einmischung der Un
ternehmensleitung in die inneren Angelegenheiten der Gewerkschaften (Siqueira Neto 1999: 
16). Abef auch wenn sich die Kapitalseite - entgegen aller bisherigen Tradition zukiinftig 
daran halten wiirde, hatte sie qua Tarifautonomie dennoch das Recht, sich ihre Verhand-
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sprichwortlich selbst die Beine unter ihrem Projekt der Bildung nationaler 
Branchengewerkschaften 

6. ick: Elemente einer Reform der 

Die brasilianischen KSLlldlLCH haben 20 nach dem Aufbruch des 

Novo Sindicaiismo zu einer modernen Interessenvertretung in 
weiten Teilen Erstens konnte die brasilianische Gewerkschafts-
bewegung, trotz ihrer nach wie vor bestehenden an Einfluss 
gewinnen und eine gewisse Vereinheitlichung iiber die Dachverbande, insbe-
sondere die herstellen. Zweitens konnte sie das Gewicht der 
Mitgliedsbeitrage als Finanzierungsquelle ausbauen und drittens ihre 
auf die authentischer def Kp<rf,~tt1(Ytpn 

ausrichten, wie sie in der autonomen Aushandlung von zum 
Ausdruck kommt. Gleichzeitig bestehen wesentliche Ele-
mente (Zersplitterung in lokale Berufsgewerkschaften, '-'~Vd"F,o'~mH~' 
schaftssteuer, betriebliche Verankerung) was insbesondere der 

inkonsistenten rechtlichen Basis geschuldet ist. 
Zur Verhinderung eines Riickfalls in eine staatskorporative Praxis ist daher ei
ne Reform der brasilianischen Arbeitsbeziehungen orientiert an den ILO-Kon
ventionen 2002) dringend geboten und hat in dem neuen Prasidenten 
Lula einen gewichtigen Fiirsprecher. Zur Herstellung voller gewerkschaftlicher 
Organisationsfreiheit im Sinne der (bisher nicht von Brasilien ratifizierten) 
ILO-Konvention Nr. 87 miissten mittels Verfassungsanderung die verblelbenden, 
staatskorporativen Elemente abgeschafft werden. Darunter sind. besonders die 
Zwangseinheit, die berufliche und territoriale Beschrankung SOWle die gewerk
schaftlichen Zwangsabgaben zu nennen. Dieser "Entstaatlichung" def Ar
beitsbeziehungen gilt es, aufgrund des Machtgefalles zwischen Arbeit und Ka
pital, institutionelle Rahmenbedingungen zur Seite zu stellen, weIche die Aus
iibung gewerkschaftlicher Interessenvertretung stiitzen. Die Au~ebung der 
Zwangseinheit wiirde beispielsweise Regelungen def Zustandlgkelt zWls:hen 
konkurrierenden Gewerkschaften beziiglich des Abschlusses von T anfVertragen 
erfordern. Insbesondere ist entsprechend der ILO-Konvention Nr. 98 der 
Schutz der gewerkschaftlichen Organisation en vor dem Zugriff der Kapita~sei
te, z.B. durch die Griindung unternehmensgenehmer Betriebsgewerkschaften, 
sicherzustellen. Letztlich ist entsprechend def ILO-Konvention Nr. 135 eine 
gegeniiber den Unternehmen autonome Beschaftigtenvertretung in den Be
trieben einzurichten. Diese ist nicht nur mindestens mit einem Kiindlgungs
schutz auszustatten, sondern im Falle def Einrichtung unabhangiger Betriebs-

lungspartner - im Rahmen der Gesetze - frei auszuwahlen. Nicht zuletzt deshalb bestirnrnt 
das deutsche Tarifvertragsgesetz als Tarifvertragspartelen ausschheilhch "Gewerkschaften, e1l1-

zelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Arbeitgebern" (Kittner 1983: 831). 
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rate ware auch durch eine klare gesetzliche Aufgabenteilung einer Ver
drangung der Gewerkschaften vorzubeugen. Eine solche Reform def brasiliani
schen Arbeitsbeziehungen wlirde die Gewerkschaften auf ihrem aus eigener 
Kraft begonnen zum Aufbau einer wirksamen und "authentischen Ge-
werkschaftsbewegung" 1982) stutzen. 
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