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»Stellen Sie sich vor, Sie hatten bereits 24 Jahre 
feemi.ihle genommen und dann im Akkord 

so konnen Sie vielleicht wieviel Interesse ich meiner Ar-

In diese W orte faBte ein Me-

Maschinen. Von war in diesem /n."n~~~ 
Rede. Sie traten hochstens als UHLHi',"L~mHivu der Manner in Erschei-
nung, als die den Arbeitern ihre angestammten 
streitig machten, wenn - so die Behauptung - Unternehmer 
nerarbeit durch Frauen erledigen lieBen und dabei neue Maschinen ein
setzten. Diese traditionelle Substitutions these, vorzugsweise innerhalb der 
Arbeiterbewegung vertreten, zielte demnach auf die Frage nach dem 
Schicksal der mannlichen Arbeiter, insbesondere der mann lichen Gelern
ten, wahrend demjenigen der Arbeiterinnen lediglich eine abgeleitete Be
deutung zukam, und ihm nur insofern Aufmerksamkeit geschenkt 
als es die Mannersituation bertihrte und bedrohte. 1m Gegensatz dazu rtik
ken neuere theoretische Konzepte, die vor aHem der Frauenfor
schung entstanden sind, gerade die sonst eher beilaufig behandelte Situa
tion von Frauen und die Existenz einer Hierarchie der Geschlechter in den 
Mittelpunkt. Dieses GefaUe, so wird haufig argumentiert, habe historisch 
im Zusammenhang mit produktionstechnischen Innovationen eine zusatzli
che Verscharfung erfahren, wobei sich flir Manner und Frauen ein je unter
schiedliches Verhaltnis zur Technik herausbildete: Manner hatten eher mit 
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Frauen mit »kleiner« Technik zu tun, Manner wurden mehr »um 
die Maschinen herum«, Frauen mehr »an« ihnen arbeiten. 
Es handelt sich bei diesen also um zwei kontrare Ansatze -
bei dem ersten erscheint Technik als Mittel der der Beschaf-

bei dem zweiten als Mittel ihrer 

schen 
gemessen wird als im Rahmen der 
Arbeitsteilung. Anhand von Studien tiber 

~n7onhAn,on mit historischen 

1. Techl1ik als Mittel der N'·"",lli"''''li1 

inwieweit 
tibereinstimmen. 

Der Ahnherr alIer Theorien, die eine wachsende Degradierung der Arbeits
krafte durch den zunehmenden Einsatz von Maschinen war 
zweifellos Karl Marx. Haufig sind spatere Sozialwissenschaftler den ge
wundenen Pfaden seiner Argumentation jedoch nicht gefolgt, sondern ha
ben dabei Abktirzungen gewahlt und Planierungen durchgefiihrt. Was 
Marx im Kapital zur Frage der Arbeitsteilung ausfiihrte, wurde daher recht 
selektiv rezipiert. Ungeteilte Zustimmung erfuhren vor aHem AuBerungen 

wie diese: 
»Sofern die Maschinerie Muskelkraft entbehrlich macht, wird sie zum Mittel, Arbeiter ohne 
Muskelkraft oder von unreifer K6rperentwicklung, aber groBer Geschmeidigkeit der Glieder 
anzuwenden. Weiber- nnd Kinderarbeit war daher das erste groBe Wort der kapitalistischen 
Anwendung der Maschinerie!« (Marx 1867,416) 

1m Gegensatz zur Manufakturperiode veranderte der Fabrikbetrieb Marx 
zufolge also die Zusammensetzung des »Gesamtarbeiters«, weil nunmehr 
neben Frauen und Kindem auch >>nngeschickte Arbeiter« eingesetzt wer
den konnten. Als Beispiel flir eine »entscheidend revolutionare Maschine« 

nannte er die Nahmaschine: 
»Ihre unmittelbare Wirkung auf die Arbeiter ist ungef1lhr die aller Maschinerie, welche in def 
Periode der groBen Industrie neue Geschaftszweige erobert. Kinder im unreifsten Alter wer
den entfernt. Der Lohn der Maschinenarbeiter steig! verhaltnismiiBig zu dem der Hausarbeiter 
... Der Lohn der besser gestellten Handwerker, mit denen die Maschine konkurriert, sink!. Die 
neuen Maschinenarbeiter sind ausschlieBlich Madchen und junge Frauen. Mit Hilfe der me
chanischen Kraft vernichten sie das Monopol def mann lichen Arbeit in schwerem Werk ... « 

(ebd., 496). 

In seinem Fortgang von der einfachen Kooperation tiber die Manufaktur 
bis zur graBen Industrie bewirkte das kapitalistische System, so Marx, die 
unaufhaltsame Versttimmelung des Arbeiters zum »Teilarbeiter«. 
Vor aHem in gewerkschaftlichen Kreisen vor und nach dem Ersten Welt
krieg waren miserabilistische Deutungen dieser Art popular: Die zuneh-
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mende Elend der Arbeiterschaft 
nur stets weiter und ohnehin schon schlechte ZusUinde noch 
weiter verschlechtern. Insbesondere der Arbeiter sei zum Unter-
gang weil neue Maschinen 

vernichteten. So stellte sich die 
1883 als »Fachblatt ftir die Metallarbeiter aller Branchen« vor und 
dete diesen daB es in neuerer Zeit 

cm;';I{,~?o Vielzahl von Produkten und von Branchen 
ihrer Ar-

beiter sich aber dennoch immer mehr UH,6UVW~," 
»die durch die Maschinenproduktion herbeigefiihrte 
daB die meisten neuangehenden Arbeiter nur auf gewisse angelernt werden und auch in 
der Werkstatt des Kleinmeisters nieht daran gedacht werden kann, aus dem Jungen einen 
zen, sein Fach nach allen Seiten beherrschenden Gehilfen zu machen, da Dutzende und 
zende von Dingen, die vor zwanzig Jahren noch geschmiedet oder sonst 'von Hand' gemacht 
wurden, heute fix und fertig aus der Metallwarenfabrik bezogcn werden« (Metallarbeiter
Zeitung, NT. 111883). 

ein halbes J ahrhundert 
hezu unverandert: 

heif3t es in der ,e;R~!lAl"''' ~'~U'H'" na-

»Durch die Rationalisierung und Zerlegung der Arbeitsvorgange such! sich das Unternehmer-
tum vom qualifizierten Arbeiter immer mehr unabhangig zu machen. Das Ziel ist. Arbeit 
so einzurichten, daB sie in kurzer Zeit von angelernten und ungelernten Leuten wer-
den kann« (Metallarbeiter-Zeitung, Nr. 37/1929, 294). 

Dabei wurde angenommen, daB die 
wegen ihrer niedrigen Lohne meist Frauen sein was zur ~'~H<<U"'-

der Arbeiter durch 
ungelernte Arbeiterinnen ftihrte. Nicht nur auch Gewerk-
schaftlerinnen stimmten in diese ein, die sich in der 
von Isa Strasser so anhorte: 
»DaB durch die sogenannte Rationalisierung die Frauenarbeit zunimmt, daB in sehr vie1en 
Hillen heute die ungelernte Arbeiterin den Platz des gelernten Arbeiters einnimmt, daB Man
ner, Familienvater, entlassen und blutjunge Madchen statt ihrer eingestellt werden, - das sind 
Dinge, die heute jeder Arbeiter sieht, unter denen Tausende leiden« (1927, 5, ahnlich Popp 
1928, 354 ff.J. 

Sozialwissenschaftler haben derartige AuBerungen oftmais flir bare Mtinze 
genommen und in diesen vielfaeh geauBerten die Wider
spiegelung realer Entwicklungen gesehen, die solcherart nieht weiter unter
sucht zu werden brauchten. So wurden in der Industriesoziologie der flinf-

und sechziger Jahre wie in der '-'U'LHU,e;C;~\.Ul."H'C 
der Industriearbeit mehrere Phasen 
»eine erste Phase der noch handwerklich gepragten Industrie, wahrend welcher der Fachar
beiter seine Arbeitsautonomie weitgehend behalt«, sowie »eine zweite Phase der industriellen 
Massenfertigung, wilhrend welcher der Arbeiter als der Maschine Arbeits-
spielraum verliert« (Hausen/Rurup (Hg.) 1975, Vorbem., ahnlich Mickler 12 O. 
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Die beruht somit im allgemeinen auf der 
ven Gegeniiberstellung zweier Phasen. In der friiheren seien die gelernten 
Arbeiter »Herren der Technik« (Landes 1973, 288) gewesen, in der 
ren sollen Arbeiter und mittlerweile auch Arbeiterinnen Seite an Seite in 
der Fabrik gestanden haben, um dort an Maschinen »Teilarbeit« (Engel
hardt 1985,289 ff.) zu leisten. Es war nicht schwierig, filr beide Phasen il-
lustrierende zu finden. 
Den letzten glanzvollen theoretischen U,-'HCIJUJlll\.l 

diskurses steHte in den siebziger unseres 
vermans Studie Die Arbeit im modernen Produktionsprozej3 dar. Sie wurde 
vor aHem von mit Begeisterung aufgenommen, die hierin eine argu
mentative Schiitzenhilfe gegeniiber den hartnackigen systemkonformen 
Optimisten filr die zunehmende Technisierung - etwa durch den 
Einsatz von Mikroelektronik - unweigerlich zu Hoherqualifikationen und 
zu einer Anreicherung von Arbeitsinhalten ftihren miiBte. Braverman zu
folge verwirklichte sich das kapitalistische Ideal der »Herrschaft der toten 
tiber die lebendige Arbeit« vor aHem seit und Ford immer mehr und 
wurde von einem »allegorischen Ausdruck« zu einer »physischen Tatsa
che«: »Und dies wird ... durch den unaufhorlichen Trend zu einer Vergro
Berung und Vervollkommnung der Maschinen einerseits und zu einer De
gradierung der Arbeiter andererseits herbeigeftihrt.« (1980, 177f) Bra
vermans Position war keineswegs technikdeterministisch - im Gegenteil. In 
der technologischen Entwicklung 8ah er emanzipatorische M6g1ichkeiten, 
die allein durch die spezifischen Ziele kapitalistischer Unternehmen lau
fend zunichte gemacht wiirden. Diese gingen namlich dahin, die Arbeits
teilung »ungeachtet dessen, daB sie mit jedem Tag, der vergeht, archaischer 
wird, in all ihren schlimmsten Aspekten zu reproduzieren und sogar noch 
zu vertiefen« (ebd., 179f). 
Die Veroffentlichung dieses Buches lieB vor aHem im angelsachsischen 
Raum eine breite Diskussion entstehen, die neue empirische Forschungen 
in Gang setzte und theoretische Erkenntnisse produzierte, die wieder star
ker an Marxens differenzierte Betrachtung ankniipften (vgl. Wood 1986). 
Denn bei genauerem Hinsehen beschreiben weder das 12. noch das 13. Ka
pitel im ersten Band des Kapital einen eindeutigen Trend zur immer enge
ren Spezialisierung des Arbeiters und zu seiner immer ausgepragteren 
»Verkriippelung«. Marx begniigte sich nicht damit, bestimmte Entwick
lungen, die er als hochst dramatisch ansah, aufzuzeigen, sondern er faBte 
auch ihre Widerspriichlichkeit ins Auge. Dabei skizzierte er mogliche Ge
gentendenzen, die nicht erst in einer besseren sozialistischen Welt, sondern 
im Rahmen des Kapitalismus einsetzen sollten. So zerstorte die Manufak
tur ihm zufolge zwar traditionelle Fahigkeiten und Kompetenzen der Ar-
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sie lieB aber im gleichen Zug neue und so »stOBt die Aus-
ihrer eignen Tendenzen auf vielseitige Hindernisse« 

389). Nach wie vor seien namlich Arbeiter l'.C;'Jl<1UC,1"ll 

und diese seien iiberdies imstande gewesen, ihre »Gewohnheiten« gegen
tiber dem Angriff des Kapitals bis zu einem gewissen Grad zu 
Ahnlich verhielte es sich mit den die durch die 
nerie« entstanden waren. 
der Arbeiter von ihren 
lust ihrer fruheren 

alIef 17A ..... p'rl;.'h",~ 

,>Selbst die Erleichtemng der Arbeit wird zum Mittel der Tortur, indem die Maschine nicht 
den Arbeiter von der Arbeit befreit, sondern seine Arbeit yom Inhalt.« Anstelle der Arbeits
teilung und der Hierarchie in der Manufaktur trete »in der automatischen Fabrik die Tendenz 
der Gleichmachung oder Nivelliemng der Arbeiten, welche die Gehilfen der Maschinen zu 
verrichten haben """« (ebd., 446, 442)" 

Seiten weiter stellte Marx daB all dies V01-uoergen(;nae. 
nicht aber endgiiltige 

"Die moderne Industrie betrachtet und behandelt die vorhandne Form eines Produktionspro
zesses nie als definitiv" Ihre technische Basis ist revolutionar, wahrend die aller friiheren Pro
duktionsweisen wesentlich konservativ war "" Sie revolutioniert damit eben so bestandig die 
Teilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft.. Die Natur der groBen Industrie bedingt daher 
Wechsel der Arbeit, FluB der Funktion, allseitige Beweglichkeit des Arbeiters"" " Wenn aber 
der Wechsel der Arbeit sich jetzt nur als iiberwiiltigendes Naturgesetz durchsetzt, das iiberal! 
auf Hindernisse staBt, macht die groBe Industrie durch ihre Katastrophen selbst es zm Frage 
von Leben oder Tod, den Wechsel der Arbeiten und daher moglichste Vielseitigkeit des Ar
beiters als allgemeines gesellschaftliches Produktionsgesetz anzuerkennen und seiner norma
len Verwirklichung die Verhaltnisse anzupassen. Sie macht es zu einer Frage von Leben lind 
Tod, """ das Teilindividuum, den bloBen Trager einer gesellschaftliche Detailfunktion, durch 
das total entwickelte Individuum, fiir welches verschiedue gesellschaftliche Funktionen einan
del' ablosende Betatigungsweisen sind (zu ersetzen)« (ebd., 510-12). 

Ob das »total entwickelte Individuum« mannlichen oder weiblichen Ge
schlechts sei, interessierte Marx allerdings herzlich wenig. 
Bereits ein Blick auf zeitgenossische Materialien daB der vor aHem 
in Kreisen der Arbeiterbewegung prognostizierte unausweichliche »Tod 
des Gelernten« in der deutschen Industrie weder vor noch nach dem Ersten 
Weltkrieg eingetreten ist. Die SteHung der gelernten Arbeiter blieb insbe-
sondere in den die als Trager der 
galten, etwa in der Metall- und Elektroindustrie, fast un;anj~etoc:hte:n 
den hier auch an- und ungelernte Arbeiter 
lernten Arbeiter keineswegs iiberfiiissig. der In
dustrie insgesamt und vor allem der genannten Sektoren erachteten es die 
meisten Unternehmer nicht als Problem, wie sie sich der 
Gelernten entledigen, sondern wie sie ihren Bedarf an Arbeits-
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kraften decken konnten. Nach einer statistischen H,.I"'~"'n 
ten in siebzehn Unternehmen - vor aHem in 
Maschinenfabriken und elektrotechnischen Betrieben - mehr als die Halfte 

I U~;vl:'Ul.1'-"J'C Arbeiter 

der Anteil der Facharbeiter 
Stahl-

Jahre immer 
sahen die Verhaltnisse in der elektrotechni

U[Jl1~'A";H und feinmechanischen Industrie aus: 1925 wie 933 be
trug der AnteiI der Gelernten 59%. 
befand in seiner Studie tiber die 
,>Das Interesse der Industrie an einem geschulten Facharbeiternachwuchs war ja durch die Ra
tionalisierung nieht ertotet, es war im Gegenteil gesteigert worden« (ebd., 377). 

Auch bei den im Rahmen einer war 
von zahlreichen LK"~IJH:;.'\cl1 dafiir zu 
»daB die Annahme, in den Betrieben sei mit zunehmender Rationalisierung allgemein die ge
lemte durch ungelemte Arbeit ersetzt worden, starkster Vorbehalte bedarf. Nicht selten ist der 
gelemte Arbeiter des Produktionsbetriebes zwar durch ungelemte Arbeiter im Produktionsbe-
trieb verdrangt, aber durch gelemte Arbeiter in den Reparaturwerkstatten ersetzt 
worden« zur Untersuchungoo. 1931, 64). 

Tatsachlich hatte die zunehmende 1"1t;I,;l.I'UJ1~1't;1 
nach 900 zu einer neuen bei der Arbeiterin
nen an den Maschinen standen wahrend Arbeiter unter anderem fUr deren 

waren. Das war bereits bei der EinfUh-
rung von Selfaktoren in der des 19. Jahrhunderts so, 
von der Marx im AnschluB an Ure noeh sie werde die Position des 

aushohlen und somit den Parade fall daflir 
Waffe im r .. ld~',CHl\'CU 

unterstellten 
zu schatzen wuBten \ LdL\JllI.C-A 

verlief aueh die in der deutschen Textilindustrie. 
Technischer Fortschritt hatte oftmals die die Ta-

von Frauen teilweise zu zerstoren, so daB sie gezwungen waren, 
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diese nunmehr in der Fabrik und unter mannlicher L\CllUH~ 
war etwa bei del' sachsischen 
Das 

wah-
anderen Die 

von Handstickmasehinen seit der Mitte des 19. J ahrhunderts 
vermehrt Manner in dieses Gewerbe Sie fUhrten 

tl3,ull,taJ'be:It des Maschinenstiekens aus, wahrend den Frauen die Hilfsta
der Fadlerin blieb. Die neue 

~1";lvJllL'OH1.~ mit einer "r; ~ •• ~-bCIGL'UlJl" 

cher Produktion im Rahmen der Familie 
r<H>rh"hpn Kreisen weil nm sie den sittlichen Rahmen 

flir die Zusammenarbeit des Maschinenstickers und der Fadlerin bieten 
schien. Die durfte 
anhaltenden .u,-,",,",,",e"'.I; 

»Aus einem resumiert Karin ",-,olt,;IJlIHdU.lL 

nerberuf und eine weibliche Hilfsarbeit entstanden.« 
In ahnlicher Weise lieB der Einsatz von Maschinen vor und 
hundertwende in der elektrotechnischen Industrie neue 
keiten flir Manner entstehen. Gelemte Arbeiter wurden nicht nur bei der 
In'JH,a~'C, beim Justieren und Eichen elektrotechnischer Gerate 
sondern auch in den 

die in den Werkstatten flir die von 
auBerdem beim Einrichten und Warten der 

in den Schrauben- und Revolverdrehereien 
Nach dem Muster in den 

Jahren die der ersten FlieBbander in dieser Branche. An-
ders als in den USA, wo FlieBbandarbeit bei Ford ausschlieBlich von Man
nern Ar

CHILl'l-'iJl~~';;Il, um es so 

»00. am Band wirkten Frauen als Vorarbeiterinnen, Taktgeberinnen und Leiterinnen, wahrend 
Manner die Oberaufsicht hatten, diese Einrichtnng erdacht und gebaut hatten, sie rcparierten 
und auf neue Produkte umstellten.« (Bonig 1993, Bd. 1, 343) 

vvlHlll'c'OIl, etwa neuer anstelle her-
Jnivers3l1rrlaschine:n, wirkte sich somit oftmals anders aus, als 

es die vieler - so wenn Maschinen-
hersteller ihre Kunden mit dem austauschbarer Ar-
beitskrafte oder wenn Gewerkschaftsfunktionare ihre '''CH)lILdlJ 

muskritik in das Gewand der kleideten. Real 
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fand der vermutete Transfer von Geschicklichkeit, Erfahrung und Wissen 
der friiheren qualifizierten Handwerker auf die Maschinen meist nicht so 
pauschal und nicht so glatt statt, wie es Sozialwissenschaftler annahmen, 
die meinten, die »immer reinere Trennung von Hand- und Kopfarbeit in 
der Produktion« sei ein zentrales Anliegen effizienzorientierter Unterneh
mensleitungen und eine besonders gewinntrachtige Strategie des Kapitals 
gewesen (Kocka 1969, 551). Fiir viele kritische Historiker und andere 
Theoretiker der »reellen Subsumtion« galten die direkte Kontrolle der Ar
beitskrafte und deren Entqualifizierung entweder als eigenstandige Ziele 
der Unternehmer oder als bevorzugtes Mittel der Kapitalverwertung. In
dem sie sich auf Marx beriefen, verkiirzten sie aber dessen ursprungliche 
Fragestellung. So merkt MacKenzie kritisch an, in der Marx-Rezeption 
hatten viele Autoren bestimmte Strategien zur Mehrwertsteigerung mit 
dem Ziel der Verwertung des Kapitals selbst verwechselt: 
»Capitalists have been seen as always pursuing the deskiIIing of labor, or as always seeking 
maximum direct control over the labor process. But neither assertion is even roughly correct 
empirically, nor is either goal properly deducible from the imperative of valorization alone. 
'Skill' is not always a barrier to valorization ... Direct control over the labor process is not al
ways the best means of valorization« (MacKenzie 1984,493; vgl. in diesem Sinn Elger 1982). 

Aus den bisher angefUhrten Uberlegungen ergibt sich, daB gewinnorien
tierten Unternehmern mehrere Modelle betrieblicher Arbeitsteilung zu Ver
fUgung standen, und sie sich nicht darauf beschriinkten, einzig die maxi
male Enteignung der Arbeitskrafte von ihren Kenntnissen und Fiihigkeiten 
anzuvisieren. Aber der Grund dafiir, daB gelernte Arbeiter Status und Qua
lifikation bei technischen Anderungen behielten, konnte, wie Marx eben
falls vermerkt hatte, auch auf den erfolgreichen Widerstand dieser Arbeiter 
zuruckzufUhren sein. 
Ein Beispiel dafiir bieten die Buchdrucker Englands und Deutschlands urn 
die Jahrhundertwende. In England war die Unternehmerschaft nach Aussa
ge von Cynthia Cockburn »an undisciplined band, starkly competitive and 
unpractised in collective bargaining«. Anders die Arbeiter, die sich als Eli
te der Arbeiterklasse verstanden, und ihre Identitat darin begriindet sahen, 
daB sie skilled, weiB und mannlich waren. Dieses Selbstbild galt es an zwei 
Fronten zu verteidigen: gegeniiber der Kapitalseite wie auch gegeniiber den 
ungelernten Arbeitern und Arbeiterinnen. Ais die Unternehmer urn die 
Jahrhundertwende begannen, die Linotype Mergenthalers, eine Zeilensatz
und -gieBmaschine, einzufiihren, gelang es den Arbeitern, Vertrage durch
zusetzen, wonach allein gelernte Setzer die neuen Linotypes bedienten; 
dariiber hinaus enthielten die Vertrage Regelungen dariiber, in welchem 
Umfang Lehrlinge ausgebildet werden durften (Cockburn 1983,29 ff.). 
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Ahnlich verlief die Entwicklung im deutschen Buchdruckgewerbe. Bereits 
in der ersten HaIfte des letzten Jahrhunderts hatten einige Unternehmer mit 
Setzmaschinen experimentiert, deren Konstruktion als »Pianotyp« sich an 
die des Klavieres anlehnte. Die Unternehmer beschaftigten zunachst 
Frauen, in diesem Fall allerdings nicht solche aus Arbeiterkreisen, sondern 
»Tochter der gebildeten Stande«. Dieser rudimentare Maschinensatz ver
mochte jedoch die Stellung der gelernten Handsetzer iiber Jahrzehnte nicht 
zu beeintrachtigen. Dies anderte sich auch in Deutschland mit der Lino
type, die erstrnals tatsachlich eine Alternative zum traditionellen Handsatz 
darstellte. So bemiihten sich die Setzer urn die Jahrhundertwende urn den 
AbschluB eines Tarifvertrages und erkampften das erste Rationalisierungs
schutzabkommen in Deutschland. Ahnlich wie in England wurde darin 
unter anderem festgelegt, daB nur ausgebildete Setzer an den Maschinen 
beschaftigt werden durften. Damit gelang es den Gelernten, ungelernte 
Manner wie Frauen auszugrenzen (Otto 1991, 82 f, Gabel 1992, 336 f). 
Fiir die Mehrzahl der Arbeiter war die Einfiihrung neuer Technik nicht mit 
einer Abwertung ihrer Fiihigkeiten und ihres Status innerhalb der Betriebe 
verbunden. Galt der behauptete Zusammenhang zwischen dem ProzeB der 
Mechanisierung und der Zunahme unqualifizierter Tatigkeiten somit eher 
fiir Arbeiterinnen? Und wie stand es mit der befiirchteten Verdrangung von 
Mannern durch Frauen? 
Aufgrund einer Analyse der Betriebs- und Arbeitsstattenziihlungen seit 
1875 vertritt Stockmann die Ansicht, der Anteil von Arbeiterinnen habe 
seit der Jahrhundertwende in bestimmten Industriezweigen vor allem dann 
zugenommen, wenn diese »eine arbeitsteilige und mechanisierte Produkti
onsstruktur entwickelten, die insbesondere fUr un- und angelernte Arbeite
rinnen Arbeitspliitze schuf.« (Stockmann 1985,470) Dennoch fand vor und 
nach dem Ersten Weltkrieg die haufig an die Wand gemalte Verdrangung 
von Arbeitern durch Arbeiterinnen nur in einzelnen Branchen, etwa bei der 
Herstellung von Eisen- und Stahl waren und in der Schuhindustrie, nicht 
aber generell in der Industrie statt. So betrug der Anteil von Arbeiterinnen 
an der Gesamtarbeiterschaft von Industrie und Gewerbe 1907: 18%, 1925: 
22% und 1933: 20% (Grunfeld 1931, 915, 917; Preller 1978, 120). AuBe
rungen wie die weiter oben genannte von Isa Strasser werden in der neue
ren deutschen Literatur haufig als Beleg dafiir angefiihrt, die Rationalisie
rung habe damals eine Ersetzung von gelernten Arbeitern durch ungelernte 
Arbeiterinnen bewirkt (Wellner 1981,539). Doch finden sich in den zitier
ten Schriften lediglich Beispiele oder absolute Zahlen iiber den aktuellen 
Umfang der Frauenbeschaftigung, nicht jedoch Vergleiche der Situation 
Mitte und Ende der zwanziger Jahre. Demgegeniiber hat Renate Bridenthal 
unter Heranziehung der verfiigbaren Statistiken bereits Anfang der siebzi-
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machten die Arbeiterinnen vor der Jahrhundertwende 

und 
ed<ere:rz(~u~~unl.g der Frauenanteil Liber 20% 

in allen anderen blieb er darunter - der Charak-
ter einer »Miinnerbranche« demnach erhalten. blieben die Be-

in denen bereits vor der Jahrhundertwende die Arbeiterinnen domi-

erzeugung und _w'n1rr,,'''' 

J ahrhunderts mehrheitlich Arbeiterinnen 
1985, 

von Angelika hat die Dissimilari-
tat, also die unterschiedliche von Miinnern und 

rarlchen, in den letzten hundert Jahren bei den 
zwar abgenommen, nicht aber bei der industriel-

len Arbeiterschaft: »Zwischen Arbeitern und Arbeiterinnen ist es von 1882 
bis 1907 sogar zu einer der 
kommen, danach blieb die Dissimilaritat bis 1950 
genwart leicht zu sinken.« 
die von Mannern und Frauen auf einzelne 
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im Lauf 

U"h,"CHC.'V",vH."C.' erwarteten, wies die Konkurrenz zwischen Mannern 
und Frauen urn industrielle offenbar erhebliche Einschran-

auf. Die der Produktion nicht Ar-
beitskriifte ihres Geschlechts immer austauschbarer zu machen. 
Vielmehr blieben sowohl innerhalb der Betriebe als auch Bran
chen und Berufen deutliche Demarkationslinien zwischen mannlichen 

Neue. 

Technik ais Mittel 

als entscheidend 
betrieblichen 
die Geschlechterhierarchie im von 
chen aus. Auf die schlichteste werden diese in der 

daB eine tiberzeitliche und universelle Herrschaft des 
triarchats das sich unter anderem moderner 
urn die Frauen im Zustand der zu belassen. Diese 
tritt die Erbschaft des weiter oben beschrie-
benen und 

wird nunmehr durch ein ebensolches Patriar-
die Stelle der Masse der entrechteten und aus-

!';'-"U"'l",vl~H Arbeitskriifte tritt die der Gesamtheit der Frauen. Eine 
linke Hinterlassenschaft wird also 

Libernommen und feministisch 1m Editorial zu Heft 9/l 0 
5) der 
und Zukunft der Frauenarbeit vor aHem im .wU0""'UUL ..... LHWCHb mit der Ver-

von Mikroelektronik heiBt es: 
»FUr uns Fraueu gibt es keine menschliche Zukunfl in dies em Technopatria', diesen Vaterl1in-
dern der Technopatriarchen. Fur Frauen springt bei dieser sogenannten 3. Re-
volution nm I1lchr Arbeit, schlechtere Bezahlung, unsichere ArbeitspHltzc, Isolation, 
l1lehr Gewalt, l1lehr heraus. Verlust von ErwerbsarbeitspHitzen und Sozialabbau 
zwingen sie, jede Art von anzunehl1len, von der Heil1larbeit bis wr Prostitution.« 

Hh',0UH!';vH lassen sich ebenso wie frLihere Theorien der 
den Klassenherrschaft durch drastische 
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aber nicht besonders viel zum Verstandnis des LA,~aHHHvHHaH,,,,,, 
der von 
Manner- und Frauenarbeit beL 

Frauen. Die Konzentration von 
Sektoren wurde zunachst damit 

von 

»ge
Vor-

von die »Technikferne« von 
weiblichen auf bestimmte 

daB diese besondere Affinitaten zu 
Hausarbeit besaBen - was etwa flir die die Textil- und die 

gel ten sollte. Hier wurde also davon ausgegangen, es 
im Sinn eines gegebenen 

bl:gellschaneu, das bei Mannern und Frauen 
sehr meist sagar kontrar sei. Ais 
entscheidend galt die ge:sclllle(;ht:,speZ1Jl 

bei der Mannern die die Hausarbeit 
wlirde. Wenn Frauen dann sol-

die sich unter anderem durch Naturgebundenheit, diffuse Ganzheit-
lichkeit und konkretes auszeichneten (Beck-Gerns-
heimlOstner N ach der Vertreterinnen dieses Ansatzes 
HeBen sich die grundlegenden Unterschiede des vor al-
lem auf zurlickfiihren. die mit Puppen 

Handarbeiten machten und bei der Mutter kochen lernten, entwic-
kelten so Geduld und Feinmotorik. Anders die die 

bei einer Baustelle zusahen 
und zu Weihnachten den »Der kJeine Chemiker« ge
schenkt bekamen. Die frlihen Weichenstellungen erflihren in der spateren 
Schullaufbahn wie in der Berufsausbildung zusatzliche Verstarkung. 
Dieses Erklarungsmuster soil auch auf die geschlechtsspezifische Vertei
lung von Arbeiten innerhalb eines Industriezweiges anwendbar sein. Unter-

bei denen die jungen Madchen und die jungen Manner Beschafti
gung suchten, brauchten sich des jeweiligen Arbeitspotentials nur zu bedie
nen - ganz im Sinn def Theorie vom Humankapital, die eine liberraschende 
Verwandtschaft zu derjenigen vom geschlechtsspezifischen Arbeitsvermo
gen aufweist. So schreibt Ingeborg Wegehaupt-Schneider: 
»In den Bereichen, die nicht zu den traditionellen Fraueneinsatzbereichen geh6ren. verrichten 
Frauen vornehmlich solche Tatigkeiten, die dem weiblichen Leistungsverm6gen entsprechen 
und sich von den mannlichen Arbeiten unterscheiden. Wahrend mannliche Arbeiter k6rperlich 
schwere und/oder qualifizierte Tatigkeiten - haufig in durch Mechanisierung neu entstandenen 
Arbeitsbereichen - iibemehmen, werden den weiblichen die korperlich leichten Tatigkeiten, 
die sich in den meisten Fallen durch ein geringes Mechanisierungsniveau auszeichnen, zuge
wiesen« (1982, 46). 

Mechanisierung und Geschlechterverhaltnis 597 

Dieses wirft eine Reihe von Problemen daB 
flir beide Geschlechter unterstellt 
werden, ohne deren Unterschiedlichkeit zu verschiedenen Zeiten und in 
verschiedenen gesellschaftlichen Schichten zu Dariiber 
hinaus sind historische aber auch danach zu ob der 

und der soiiteiren SteI-
wie er er-

tS'lerm()g<~n tatsachlich existiert oder 
aber durch soziale Konstruktionen eines zugescllr1l5b(~m~n Arbeitsvermo-
gens liberformt wird. 
Arbeiterinnen in der Elektro- und Metallindustrie soHen urn die Jahrhun-
dertwende vor aHem in solchen Arbeitsbereichen worden 
flir die feinmotorische erforderlich waren. Viele neue n.o~ .-Joolo.~ 

der Berliner 
Frauen fUr die »maschinelle Bearbeitung, das ,-"WVl'dv",H 

usw. kleiner und kleinster Teilchen von Instrumenten und ein-
gesetzt worden (Lande 457). beschrieb Hans Dominik die 
Arbeit der Lackiererinnen von in der Werkstatt 
im Wernerwerk von Siemens & Halske: 

»Jede vernickelte Schraube, die uns an einem Telephonapparat entgegenblinkt, jeder vergol
dete Knopf an einem Telephon- oder TcJegraphenapparat hat hier die schmlickende Hlille er
halten. Fiir die Lackierarbeit selbst komml im Wernerwerk fast ausschlieBlich Frauenarbeit zur 
Verwendung. Geschickte Frauenhiinde fiihren hier den Lackpinsel genau im Zuge des Politur
striches und geben den MessingstUcken jenen eigentUmlichen gelblich flammenden Hoch
glanz, der uns von jeder Schalttafel und von jedem Apparatentisch entgegenleuchtel« (Domi
nik o.I" 58). 

Auch flir die Gllihlampenfertigung soH die »feine Hand« entscheidend ge
wesen sein, und ein spaterer Meister erinnerte sich an die Anforderungen, 
die an die Arbeiterinnen in der dortigen Fertigung gestellt wurden: 

» . ., so war das Lohnbiiro angewiesen, m6glichst nur solche Personen einzustellen, die erstens 
eine gute Sehkraft besaBen und zum anderen feine, nicht abgearbeitete Hande hatten. Bevor
zugt waren stets Naherinnen oder dergleichen, denn die lO-kerzigen Hochvolt- und die 5-ker
zigen Mittelvoltlampen mit ihrem hauchdiinnen Draht verlangten ganz besonders dazu ge
eignete Arbeitskrafte.« (Dietrich 1988, Anhang, 17) 

Die Qualitiit der Hande galt als Begrlindung warum Arbeiterinnen 
bestimmte Arten von Handarbeit ausftihrten, sie schien aber auch zu erkla
ren, warum man Frauen bei der maschinellen Fertigung von Teilen - etwa 
von Schrauben mittels Schraubenautomaten - die kleineren und feineren 
Werkstiicke tiberlieB. Waren feinmotorische Fahigkeiten fUr bestimmte 
Arbeitsschritte zweifellos notwendig, so ist gleichzeitig sowohl zweifel
haft, ob diese Qualifikation generell auf eine weibliche Soziali-
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sation zuriickzufUhren war, als auch, ob die Unternehmen sie als hinrei
chend ansahen. Keineswegs wiesen alle Frauen diese ihrer »Weiblichkeit« 
zugeschriebene Eigenschaft auf. Frauen, die auf dem Land aufwuchsen und 
von klein auf im Stall oder auf dem Feld mitarbeiten muBten, hatten meist 
bereits in jungen Jahren schwielige, rissige und grobe Hande. Clemens 
HeiB berichtete aus der Berliner Feinmechanik urn 1900: 
»Von einem Spezialbetrieb der Beleuchtungsindustrie ist mir bekannt geworden, daB eine 
Abteilung fijr Frauen, die wegen der billigeren Arbeitslohne auf das Land verlegt worden war, 
wieder nach Berlin zuriickverlegt werden muflte, wei! die Hindlichen Arbeiterinnen fijr die et
was zarte Arbeit nicht die erforderliche Geschicklichkeit besaBen.« (HeiB 1910, 229) 

Andere Frauen muBten friihzeitig in die Fabrik gehen und hatten niemals 
die Gelegenheit, feine Nadelarbeiten auszufUhren, mit Hilfe derer sich die 
feinmotorischen Fahigkeiten angeblich entwickelten. Betrachtet man die 
Situation von Fabrikarbeiterinnen in der zweiten Halfte des 19. Jahrhun
derts, so beklagten biirgerliche Reformer gerade deren Unverm6gen zur 
Hausarbeit. Da sie oftmals in friihen Jahren zum Erwerb gezwungen seien, 
hatten sie niemals gelernt, wie ein Haushalt zu fiihren sei. Bei einer Erhe
bung des Reichstages iiber Frauen- und Kinderarbeit Anfang der siebziger 
Jahre wurde etwa berichtet, »daB bei Ehezwistigkeiten die Manner fast 
stets dariiber Klage fUhren, daB ihre Frauen nicht wirtschaftlich seien und 
keine Lehre in dieser Beziehung annehmen wollten; sie verstehen weder 
Wasche noch Kleidung in Ordnung zu halten, noch ein genieBbares Essen 
zuzubereiten.« (Dokument ... 1873,33) Diese Zustande (die sicherlich aus 
biirgerlicher Sicht dramatisiert, dennoch aber nicht erfunden waren) ver
anlaBten btirgerliche und kirchliche Kreise, hauswirtschaftlichen Unterricht 
fiir Madchen zu fordern und auch anzubieten. Das spezifische Arbeitsver
m6gen, das erklaren solI, warum Frauen in ganz bestimmten Branchen und 
bei ganz bestimmten Tatigkeiten eingesetzt wurden, war offenbar erst im 
Entstehen begriffen. Dariiber hinaus konnte Hausarbeit - wenn Frauen sie 
tatsachlich ausfiihrten - aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Verrich
tungen bestehen, von denen viele der »feinen Hand« eher abtraglich waren, 
als daB sie diese besondere Geschicklichkeit gefOrdert hatten, so wenn 
Frauen taglich das Geschirr in der Zinkwanne spiilten, w6chentlich h61-
zerne oder steinerne FuBb6den wischten und schrubbten und einmal im 
Monat am Waschbrett und tiber dem dampfenden Waschebottich standen. 
Die Einstellungspraxis in einem Unternehmen wie Siemens zeigt, daB 
Frauen keineswegs allein nach dem k6rperlichen Merkmal der »feinen 
Hand« ausgesucht wurden. Wahrend man bei den ersten Versuchen der Be
schaftigung weiblicher Arbeitskrafte in den siebziger Jahren des 19. Jahr
hunderts zunachst sehr junge Madchen von sechzehn oder siebzehn J ahren 
einstellte, ging die Firma in den folgenden Jahrzehnten dazu tiber, vor-
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zugsweise altere Arbeiterinnen zwischen 20 und 25 Jahren zu rekrutieren. 
Die Leistungsfahigkeit der Arbeiterinnen hing namlich wesentlich von ih
rem Alter, aber auch von ihrer Arbeitsroutine abo Junge Frauen, die - etwa 
als Dienstmadchen - schon einige Jahre der Erwerbstatigkeit hinter sich 
hatten, waren bereits durch eine harte Schule der Disziplinierung gegan
gen, ohne aber k6rperlich so abgearbeitet zu sein wie die zehn oder zwan
zig Jahre alteren Arbeiterinnen (Schmidt 1993a, Kap. 4). 
War die Qualifikation der »feinen Hand« demnach zwar fUr viele (keines
wegs jedoch ftir alle) Arbeiten in der Elektroindustrie notwendig, so hatten 
die Unternehmen gleichzeitig andere Anforderungen an ihre weiblichen 
Arbeitskrafte, die stillschweigend vorausgesetzt wurden, jedoch nicht in 
gangige Definitionen eingingen, daher nicht als Qualifikation galten und 
somit auch nicht honoriert zu werden brauchten: jene Kenntnisse und Fa
higkeiten, die Manwaring und Wood (1985) spater als tacit skills der Ange
lernten bezeichneten, wie etwa das Geschick, sich aufgrund praktischer Er
fahrung auf die jeweiligen »Macken« einer Maschine einstellen zu k6nnen. 
1m tibrigen war die »feine Hand« aber keineswegs auf Frauen beschrankt. 
Ein Feinmechaniker der elektrotechnischen Industrie, der mit der Montage 
und Eichung von Telegrafen oder von elektrischen MeBgeraten ftir wissen
schaftliche Zwecke beschaftigt war, hatte zwangslaufig ebenfalls mit der 
Verarbeitung »kleiner und kleinster Teilchen von Instrumenten und Appa
raten« zu tun. Alles Fachwissen nutzte ihm dabei wenig, wenn er Hande 
wie ein Grobschmied hatte. Doch die Fingerfertigkeit der Feinmechaniker 
fand in der Selbstdefinition des Berufsstandes keinen Platz. Ein derart 
weiblich besetztes Merkmal hatte als ehrenriihrig gegolten. 
Das Charakteristikum der »feinen Hand« verwies demnach weniger auf ge
schlechtsspezifische Fahigkeiten und Arbeiten als auf eine Vorstellung von 
Weiblichkeit, die eine plausible Erklarung fiir den niedrigen Status der Ar
beiterinnen in der industriellen Produktion darzustellen schien. In der Be
tonung einer bestimmten Art von K6rperlichkeit stand es in polarem Ge
gensatz zum Selbstbild des GroBteils der damaligen Arbeiter in diesem In
dustriezweig, die sich als »Gelernte« verstanden, somit als Arbeiter, deren 
Qualifikation weit tiber physische Fahigkeiten hinaus auch eine geistige 
Dimension hatte und sie zu »Herren der Technik« im Sinn von Landes 
machte (selbst wenn Landes mit diesem Ausdruck allein die Gelernten im 
Handwerk bezeichnete). Ein Dreher, dessen Aufzeichnungen 1909 im Ar
chiv for exakte Wirtschaftsjorschung erschienen, teilte mit sonstigen Ge
lernten die Uberzeugung, etwas zu k6nnen, was ihn tiber andere erhob -
selbst tiber den Ingenieur in seiner »Lehrbude«: 
»Uns niitzte die Anwesenheit des Ingenieurs in der Bude am allerwenigsten. Er war ja kein ge
lernter Dreher und konnte uns deshalb in unserem Dreher-Studium nicht im geringsten forder-
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lich sein. Das Dreher-Studium, ich spreche jetzt von einem wirklichen Studium, denn ein sol
ches ist es in' der Tat, ist im Grunde sehr wert, daB sich auch der Ingenieur dafiir interessieren 
muB" (Erlebnisse ... 1909,736). 

Diese Einscbatzung wurde fallweise auch von den Arbeitgebern geteilt. So 
erklarte eine Organisation der Prinzipale, die Deutsche Gesellschaft fur 
Mechanik und Optik, urn die Jahrhundertwende in einem Brief an den preu
Bischen Handelsminister: 
» ... die Handfertigkeit des Mechanikers und Optikers (z.B. bei den feine.n, zu wiss~nschaftl~
chen Zwecken dienenden Kreisteilungen, beim Schleifen der genauen LIbellen, belm Schlel
fen und Justieren der optischen Linsen und Prismen usw.) muB mit wissenschaftlicher Durch
dringung verbunden sein. Der ausiibende Mechaniker und Optik~r, auch der Gehiilfe, muB 
eine KenntniB der wissenschaftlichen Instrumente haben; er muB Wlssen, zu welchen Zwecken 
sie dienen und welche Anforderungen an sie gestellt werden. Zu diesem Zweck ist KenntniB 
der Instrumentenkunde und ein nicht unbetrachtliches Eindringen in Mathematik, Physik, 
Chemie, Technologie usw. erforderlich« (Deutsche Mechaniker-Zeitung, N. 1111902, 105). 

Mnlich wie hinsichtlich der »feinen Hand« der Arbeiterinnen bestand je
doch auch hier eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem vorgestellten und 
dem realen Arbeitsvermogen: in diesem Fall zwischen dem hohen An
spruch der mannlichen Gelernten an »wissenschaftlicher Durchdringung« 
ihrer Arbeit und ihren oftmals dtirftigen Kompetenzen. 
Junge Arbeiter, die eine mehrjlihrige Lehre in einem Handwerksbetrieb 
hinter sich hatten, galten als Gelernte. 1m Idealfall hieB das, daB sie im Ge
gensatz zur Mehrzahl ihrer angelernten Kollegen Maschinen eben so hand
haben konnten wie Werkzeuge und tiber ein groBeres Repertoire an Kennt
nissen und Flihigkeiten verftigten. Demnach wuBte etwa ein gelernter Dre
her mit verschiedensten Materialien umzugehen, er konnte Messing so gut 
wie Eisen, RotguB so gut wie GrauguB drehen. Er besaB tiberdies eine 
Reihe von Fertigkeiten, die tiber die eigentliche Arbeit an der Drehbank 
hinausgingen, er beherrschte also das »Drumherum« des Drehens: den Ge
brauch des Tasters, das Messen, das Schleifen des Drehstahls, das Berech
nen der Wechselrader bzw. den Gebrauch der entsprechenden Tabellen. Er 
stellte Produkte der verschiedensten Art und in den diversen Abmessungen 
her: Schrauben oder Bolzen, StopfbuchsenfUhrungen oder Flansche, Riem
scheiben oder Exzenter-Ringe, Gewinde-, Pleuel- und Kuppelstangen, 
Kreuzkopfe oder Wellen aller Art. Er bediente groBe wie kleine Dreh
banke. Dies alles sollte einen perfekten Dreher ausmachen. 
In den ersten Jahrzehnten nach der EinfUhrung der Gewerbefreiheit blieb 
die Ausbildung der angehenden Qualifizierten allerdings derart ungeregelt, 
daB man bis zur J ahrhundertwende oftmals bezweifeln muBte, ob ein Ge
lernter tatsachlich etwas gelernt hatte. Da es kaum Bestimmungen tiber die 
Lange der Lehrzeit und ihre Inhalte gab, nutzten viele Handwerksmeist.er 
die jungen Arbeiter als billige Arbeitskrlifte, die teils mit monotoner Tetl
arbeit beschliftigt, teils sogar fUr hausliche Arbeiten herangezogen wurden. 
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Wlihrend viele junge Frauen aus dem Proletariat wenig Erfahrungen mit 
Hausarbeit hatten, wurden in einer merkwtirdigen Umkehrung btirgerlicher 
Leitbilder manche jungen Manner gerade zu so1chen Tatigkeiten gezwun
gen, was meist damit zusammenhing, daB die Lehrlinge oftmals zum Haus
halt ihres Ausbilders gehorten - ein Brauch, den die Konservativen wegen 
ihrer »sittlichen Wirkung« scbatzten und hochhielten. AnlliBlich einer An
harung des Vereins fUr SoziaJpolitik zur Situation des Lehrlingswesens au
Berte der Sekretar eines gewerkschaftlichen Ortsvereins: 
» ... und es ist durchaus kein Wunder, daB dem jugendlichen Gemiit das Fabrikleben mehr be
hagte als eine 3-5 jahrige Lehrzeit«, denn die Lehrlinge fanden zunehmend, »daB die hiiusli
chen Dienstleistungen nicht mit zur Erlernung des Gewerbes gehorten, und daB durch Sle der 
Lehrlingsstand lacherlich gemacht wurde. Die in freieren, gewissermaBen selbstiindigeren Ar
beitsverhiiltnissen lebenden Schulkameraden machten ihre Glossen iiber den mit dem Markt
korbe daherwandelnden oder mit dem Kinderwagen umherfahrenden Handwerkslehrling und 
Schreiber dieses weiB sich sehr wohl der Gefiihle zu erinnern, die ihn beschlichen haben, 
wenn er in seiner Lehrzeit mit dem Marktkorbe einkaufen ging, mit dem Kinderwagen ausfuhr 
oder andere hiiusliche Verrichtungen machen muBte. Sein Ehrgefiihl fand sich durch diese 
weiblichen, nicht zum Handwerk gehorigen Dienstleistungen verletzt und scheu suchte er in 
solcher Beschiiftigung jedes Begegnen mit sich mannlicher bewegenden Kameraden zu ver
meiden« (Die Reform ... 1875, 167). 

So blieb es vielfach ein Glticksfall, ob ein Lehrling die ganze Bandbreite 
der Handgriffe und Fachkenntnisse eines Drehers, Feinmechanikers oder 
Maschinenbauers beigebracht bekam oder nicht. Dessenungeachtet hielten 
sich Gelernte, unter denen es noch eine weitere Hierarchie nach einzelnen 
Berufen gab, fUr »etwas Besseres«. Dies driickte sich etwa bei den Mecha
nikern in der selbstbewuBten Redensart »Bei Gott und den Mechanikern« 
oder auch darin aus, daB sie an Sonn- und Feiertagen im langen schwarzen 
Rock, in heller Hose und mit Zylinder ausgingen. Nach Aussage eines von 
ihnen fiihlten sich seine Kollegen als »Biirger von gewissem Stande« und 
verschlossen sich »dem Werben der 'Sozialisten'«. Die meisten hatten die 
Vossische Zeitung gelesen »und auch die darin enthaltenen popular ge
schriebenen Artikel iiber Geschichte, Kunst und Wissenschaft«, baufig bat
ten sie ihre Kinder hahere Schulen besuchen lassen und empfindlich rea
giert, wenn ihre Sonderstellung nicht anerkannt wurde (Schmidt 1993a, 
Kap.4). Den Unternehmern, die auf den Einsatz gelernter Arbeiter ange
wiesen waren, blieben die Widerspriiche zwischen Selbstbild und realer 
Leistungsfahigkeit, die bei vielen angeblich Qualifizierten auftraten, nicht 
verborgen. Kurzfristig behalfen sie sich, indem sie von der Moglichkeit der 
jederzeitigen Kiindigung Gebrauch machten und die sich vorstellenden Ar
beiter je nach ihrer »Brauchbarkeit« behielten oder entlieBen. 1m letzteren 
Fall hieB der Vermerk in den Personalbiichern: »schwacher Arbeiter«, 
»Pfuscher« oder auch »gemeiner Pfuscher«. Langerfristig gingen vor der 
Jahrhundertwende viele groBe Firmen dazu iiber, eigene Lehrwerkstatten 
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die nach 
erhielten und rUJ0'-'HHAJJ,JJ 

Aber auch die Arbeiter selbst fanden oftmals Mittel und 
LL"~H!-o~"< __ Kenntnisse 

Zeit in 
verschiedensten Art arbeiteten und bestrebt waren, dart HHJ"JL\AJ~ viel »mit 
den 4 und 

haben also zuweilen rea-
len dennoch sind sie ebenso wie bestimmte historische Bilder von 
Mannlichkeit und Weiblichkeit nicht substanzhaft fassen. 

diese die einer Geschlechterhier-
bei der Frauen nichts als Maschinenbedienerinnen sein 

wiihrend Mannern meist ein starker Verhaltnis Produkti-
onstechnik wurde. 
Welch we iter Rahmen mit 

urn darin die verschiedensten 
schlieBlich noch an einem Fall 
die iiberlieferte zwischen den Geschlechtern 
die mannlichen Arbeiter sich aber widersetzten. Es 
handelt sich urn die bereits im 

der 

Arbeiter aus, sondern er war auch Resultat und 

erwahnt gingen die Herstellerfirmen der ersten Setzmaschinen urn die 
Mitte des 19. Jahrhunderts von der aus, diese sich be

der »Tochter der 
der 

drohte seine Besonderkeit dadurch zu 
verlieren, daB Frauen der Mittelschicht Ihnen darin und die 

sie in die Lage versetzten, bisherige 
leicht auch nul' vermeintliche auszugleichen. der 
Mangel dieser ersten Maschinen fiel es den Handsetzern 
nachst nicht 

das an 
weibliche nicht ernst nehmen zu brauchen. 
»O! die Uicherlichkeit!« mokierte sich das Buchdrucker
kunst 1840 tiber die damit verbunden sitzende 

ziger Jahre war im Buchdruck zu 
der neun

die Herstellerfirma der 

Ulld Geschlechterverhaltnis 
--------~-------~------

net«. 
neuen Licht erscheinen. 
beiter nr,jdc'Qh 

ben 
sondern vielmehr »die 

als 

fUr Mechanik«. Was vorher als »leichte« Arbeit 
Mannerarbeit 

diese Sichtweise Wle 
der es fUr selbstverstandlich 

des Feinmechanikers eine bli~eniSCjlaI 
keine ausdruckliche wurde 

die das Berufsbild des Maschinensetzers zu einem 

<UHF,"'~", mit dem Innenleben einer 
zu war fUr die 
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wie auch flir die anderer Maschinen - etwa einen Schraubenautomaten -
ntitzlich. Dennoch bildeten sich bei beiden Arten von Maschinen um die 
lahrhundertwende unterschiedliche Formen Ar

heraus: bei den Setzmaschinen die 
»an« der Maschine und der 
der Person des 

wartete. Diese 

»rund urn die Maschine herum« in 
bei den Schraubenautomaten die Auf

Arbeiterin die Maschine 
einrichtete und 

offenbar nicht auf 
unternehmerische sondern daB sich die 
sierte Arbeiterschaft im Bereich des Buchdrucks 

hatte. Dies flihrt zu der 
dieser Verhiiltnisse nahm. Inwie-
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weit waren Untemehmer an den Diskussionen urn geschlechtstypisches 
Arbeitsvermogen beteiligt und inwieweit haben sie versucht, diese Debat
ten wie auch MaBnahmen der Berufsausbildung in ihrem Inter
esse zu beeinflussen? 
Nicht nur die neoklassische Vorstellung yom »Humankapital«, auch dieje
nige yom geschlechtsspezifischen Arbeitsvermogen unterstellt eine unter
nehmerische Optimierungsstrategie. Untemehmensleitungen sind demnach 
bestrebt, die spezifischen Qualifikationen von Arbeitskraften, die ihnen zur 
Verfligung stehen, maximal auszunutzen oder auch diese Qualifikationen 
fallweise weiter zu in bestimmte Arbeitskrafte also zu »investie
ren«. Eine der Konsequenzen dieses rationalen Vorgehens muBte sein, daB 
das Management auf Engpasse offensiv reagiert, etwa indem es die unzu
reichende quantitative Besetzung einer Gruppe durch gezielte MaBnahmen 
auszugleichen versucht. Genau dies geschah in weiten Teilen der Metall
und Elektroindustrie urn die vor aHem in groBen Betrie
ben, als die Leiter der Werkstatten immer wieder vor dem Problem stan
den, daB sich nicht genug die sie hatten, bei ih
nen vorstellten, und daB diese zudem haufig keine gute Ausbildung vor
zuweisen hatten. In vielen Unternehmen wurden Werksschulen eingerich
tet, mit denen man dies em Mangel abzuhelfen und Fachkrafte her
anzuziehen. DaB derartige Lehrwerkstatten allein Knaben aufnahmen, und 
keine Madchen, erscheint unter dem Blickwinkel des rational kalkulieren
den Unternehmens zunachst versUindlich. War schon die Ausbildung der 
angehenden Mechaniker und Maschinenbauer mit Unsicherheiten befrach
tet, insbesondere hinsichtlich ihrer spateren Betriebstreue, so muBte das bei 
Madchen in verstarktem MaBe gelten. Auch lagen fUr sie keinerlei Erfah
rungen vor, wie sie sich bei qualifizierter Arbeit in den Werkstatten bewah
ren wurden. Dennoch war die Einstellung vieler Unternehmer einer derarti
gen Innovation gegenuber keineswegs grundsatzlich ablehnend. So erreich
te der Verband fiir handwerksmaj3ige und fachgewerbliche Ausbildung der 
Frau 1912, daB eine seiner Vertreterinnen zu einem Referat bei einer 
Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft fiir Mechanik und Optik 
eingeladen wurde. Die Vorstellung Gehilfinnen auszubilden, begeisterte 
die versammelten Prinzipale nicht gerade, aber einigen erschien sie immer
hin denkbar. Einem Bericht der Mechanikerzeitung zufolge meinte einer 
von ihnen, man salle 
»die Frauen ruhig an die Sache herangehen lassen; wenn sie sich als brauchbar erweisen, so 
werden sie uns willkommen sein. Aber wir kiinnen nur vollwertige Arbeiterinnen brauchen, 
die Frauen diirfen keine besonderen Riicksichten verlangen und miissen den Anspriichen an 
Nerven nnd Muskeln voll gewachsen sein.« Ein anderer vertrat den Standpunkt, »daB wir die 
moderne Entwicklung nicht aufualten kiinnen und diirfen« (Deutsche Mechaniker-Zeitung, Nr. 
22/1912,257). 

Mechanisierung und Geschlechterverhiiltnis 605 

Konsequenzen hatte diese 
brachte nicht nur einen gravierenden an Facharbeitern mit 
sondern ebenfalls eine vortibergehende bisheriger Vorstellun-
gen tiber mannliche und weibliche Arbeit. 1m »Dienst des Vaterlandes« 
schien es wunschenswert, daB Frauen ihnen bisher verschlossene 
keiten aufnahmen. So wurde auch die <rp'",prhll{,~'P von 

genommen, bei
spielsweise im Elektromotorenwerk der Siemens-Schuckert-Werke 
nige von Hilfsschlosserinnen und -dreherinnen. In einem zengen'DStllSt:m;n 
Bericht heiBt es: 
» .•. sie erledigen dort samtliche vorkommenden Arbeiten, Einpassen von Keilen und 
schalen, Loten der Verbindnngen usw. Ebenso nntzbringend konnen sie bei der 
von Minengarnituren verwendet werden« (Verein Deutscher Ingenienre ... 1917,5). 

Bei MAN erwog man seit 1917, weibliche Aus-
bildung auf die Produktion »feinerer W(,rk.zellge« 
dieses Projekt auch nicht zum AbschluB kam, so setzten dennoch viele 
Firmen Frauen flir Arbeiten ein, die bisher Mannern vorbehalten waren. 
Marie-Elisabeth Liiders vermerkte aus den Arbeiterinnen in der 
Munitionsproduktion hatten sich 
»eine groBe Anzahl infolge besonderer Leistnngsfahigkeit zu Kontroll- und Anfsichtsbeamten 
sowie durch den Besuch von Lehrgangen zu eigentlichen gelernten Arbeitern, besonders zu 
Einstellerinnen und Gruppenfiihrerinnen an den Massenfertigungsmaschinen, einschlieBlich 
deren Instandhaltnng entwickelt, soweit letztere ohne groBere mechanische Arbeit moglich ist, 
die Anzahl der zu bedienenden Maschinen nicht allzu groB ist, die Maschinen in gntem Zu
stand sind, die Werkzenge nnd Einspannvorrichtungen iibersichtlich angeordnet und leicht zu
ganglich sind und das Ausrichten der Werkzeuge keine 'erheblichen' Korperkrafte verlangt« 
(Liiders 1920, 265). 

Trotz dieser Einschriinkungen waren viele Firmen so zufrieden mit den 
Leistungen der Arbeiterinnen bei der Anfertigung von Werkzeugen und bei 
der Arbeit an komplizierten Revolverbanken mit mehrfacher Bohrung, daB 
sie die Absicht bekundeten, auch in der Nachkriegszeit zweijahrige Aus
bildungen fest zu institutionalisieren, urn dem abzusehenden Facharbeiter
mangel beizukommen, zumal man aufgrund der Erfahrungen von einer 
»besonderen Eignung und groBeren Leistungsfiihigkeit der Frau zum Bei
spiel fUr aIle feinere Massenfabrikation, bei zahlreichen Prazisionsarbeiten, 
in der Kleinmechanik und Optik« ausgehen konne (Luders 1920, 268). Die 
staatlichen MaBnahmen zur Demobilisierung nach dem Krieg machten die
sen unternehmerischen Planen einer Aufweichung der bisherigen ge
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung einen Strich durch die In 
den zwanziger Jahren standen viele Betriebe der Metall- und Elektroindu
strie immer wieder vor einem aktuellen Mangel an Facharbeitern, und an
gesichts der kriegsbedingten Geburtenausfalle beftirchtete man sogar in der 
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Dennoch 

sich mit 
wie das Deutsche Institut technische 

selbstverstandlich davon aus, daB Facharbeit Mannersache sei 
Schmidt Unternehmerische Kreise entwickelten 

Gewerkschaften und 
und 

es eine rationale Personal-

3. 

Die hier historischen wr des 
Geschlechterverhaltnisses beim Einsatz neuer Teehniken sind sicherlieh 
nur zu Dennoch konnen sie zumindest dazu die-
nen, herkommliehe Annahmen in zu 

die einen unmittelbaren zwischen beiden Phanomenen be-
DaB »die Maschine« nieht soziale Verhaltnisse 

hoehstens ist zwar auf Ebene 'm,"rt'~n.n 
werden im konkreten Fall der 0IJCL1.dlLllCI 

LUlo:G>lAllllC:UCl!. un-
sind untersehiedliehe 

UC1LMJlli:1l""::;U - wie sie etwa Noble (l 
hat - keine die 

erst der Mikroelektronik zu verdanken sind. Wie am Beispiel der Setzma
schine und der Werkzeugmasehinen in der Elektro- und Metallindustrie 
sehen war, bestanden sie aueh bereits filr viele Masehinen der lahrhun
dertwende. Doeh die vorhandenen 
auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, kaum 
ehische Grundstruktur entfaltete ein starkes gegen
tiber der Dynamik des technischen Fortschritts: Teehnisehe und arbeitsor
ganisatorische Innovationen bewegten sich im Gleichsehritt 
vorwtirts. 
Unternehmerische Versuche, tradierte Formen dieser umzu
stoBen, blieben in ihrer Wirkung oftmals Wenn sie den Abbau 
der Machtposition von gelernten Arbeitern zum Zweck konnten sie 
am Widerstand der Arbeitskrafte scheitern. In anderen Fallen 
daB die komplexen des selbst dem Ziel 
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einer HIIJl'.JLIU.IO 

und die Unternehmer daher 

ten fUr eine solehe 
schen 
Frauen die »Nebenarbeit« 

nntnrlho;L. an Masehinen 

oder aber Manner mit der Herstel-
dem Einrichten und Warten der HAU0'~H'HvH, 

zu hatten. Die 
der Produktion fUr Unternehmen vorteilhaft 
deutend einer i"ov.Gi~.HL.lJ ",ajJ'ualMJ 

UH!lCIUJleU Einsatzes von Frauen 
Desinteresses an weiblicher Faeharbeit in den 

der ","v"viJlll.A.ll 

vielfaeh gar keine vl~;vlJL"l<lllUll'.C 

sondern sich eher einem herrschenden LCHgCH'U""lS<~lH:;1J 
Sonia Liff berichtet tiber aus der ll .... 'LHl)~Cll 
die auf ahnliehe Tendenzen hinweisen: 

»Asking management why a certain job is done only by men, one is often met by 
hension. It does not appear to be a question to which they have ever given much thought. 

often told, 'This has always been a man's job or 'We've never had a woman apply to do it'« 
(Liff 1986, 90). 

Aueh Ruth Milkmans Studie tiber die US-amerikanisehe Automobil-
Elektroindustrie daB das kaum die 

die sich in den Fruhzeiten dieser 
radikal zu verandern 

schen und US-amerikanischen Studien 
wurde auch in briti

daB es innerhalb der 
meisten lndustriezweige seit dem letzten J ahrhundert H""'i"ojIH~ 

Veranderungen im Sinne deutlichen 
»Maskulinisierung« gegeben 

die sieh in den ersten Jahrzehnten 
ten, und dies aueh in die sonst in vieler Hinsieht w Restruk-
turierungen AnlaB gaben. Dabei steht UH'V'U''''t"" 

Antwort auf die Frage aus, wie es zu den 
kam (Milkman 165 
Jn1~pr'~1](~hlm"pn wie die von Sonia Liff nPIPprpn 

inhalte sieh durch den Einsatz techniseher 
und in manehen Fallen dem weiblichen 't,'rp"hrn »emITa(;n 
leicht« immer ahnlicher die v';~\.ollal~uF;ullLg 

sauber und 

»that it is 
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to retain its 
the work to carry it OUt.« 
urn die Jahrhundertwende erweist sich die 

demnach vielfach als besonders 
von Arbeitsinhalten. Dies ist aber nur 

dann wenn auch die Definitionen der "p'""""~"',IH-,H 
von Mannern und Frauen variabel sind. Anders als beim des ge-

rbt:itsvelrm,jg(~ns, das unveranderliche reale Kom-
des Geschlechts 

n.u""uv"c der »sozialen Konstruk
wie es von Judy Cockburn vertreten 

davon aus, daB die Mannern und Frauen .LU/;,-,,,vLU''-'L,vuvH 

sttinde letztlich in nichts anderem als in der 
Dominanz. 
Die Behauptung, Mannlichkeit sei gleichbedeutend mit technischer Kom-

unterstellt Wacman flir aile Manner ein F,"'''"''uu 

V erhaltnis zu eine koharente Form von Mannlichkeit 
(1993, 39). Hierbei seien aber die Unterschiede zu die je nach 

'der sozialen oder betrieblichen SteHung etwa zwischen 
euren, Werkstattmeistern und zwischen die sich im 
Blaumann die »Finger schmutzig machen«, und denen, die im weiBen Kit
tel am Zeichentisch oder mit Hilfe eines konstruieren, 
wobei sich beide Gruppen oftmais gegenseitig der Praxisferne oder der 
Neuerungsfeindlichkeit beschuldigen. Wajcman spricht sich daher gegen 
essentialistische Konstruktionen von »Mannlichkeit« aus und schlagt vor, 
von »Mannlichkeiten« zu sprechen (Dies., 40; vgl. auch grundlegend Gil
demeisterlWetterer 1992). A.hnlich betont auch Cynthia Cockburn die ge
schichtlichen und sozialen Trennungslinien zwischen Mannern, die auf 
unterschiedliche Weise mit konkreter Technik zu tun haben, wodurch ihre 
Selbstbilder in Widerspruch zu traditionellen Geschlechtsstereotypen ge
raten konnen: 
»So kann zum Beispiel der mannliche Anspruch auf handwerkliche und geistige Uberlegen
heit an Glaubwiirdigkeit verlieren. Einma! tun Manner, urn ihre ldentifikation mit k6rperlich 
schwerer Mechanikerarbeit zu festigen, die intellektuelle Arbeit als 'weich' abo 1m nachsten 
Moment aber miissen die sitzende intellektuelle Ingenieursarbeit als rnannliche Tatigkeit aus
geben. Ideologische, komplementare Werte wie 'harUweich' sind daher immer nur als proviso
rische anzusehen« (1988,191). 

Derartige Uberlegungen zur sozialen Konstruktion von Mannlichkeit und 
Mannlichkeiten weisen einen Ausweg aus der unhistorischen und funktio
nalistischen Betrachtungsweise des Konzepts vom 
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rb(~lts;vermogen. Sie erlauben es, die diskursiven Prozesse nachzuzeich
nen, durch die Manner im Rahmen bestimmter sozialer Kontexte mannli
che und weibliche voneinander und ei

trachten - wie es etwa vielfach Facharbei
Gewerkschaften taten, urn ihren Son-

derstatus innerhalb der Arbeiterschaft zu sichern. sind auch die 
Grenzen der Reichweite so1cher Diskurse zu die in dies em Fall vor 
aHem durch unternehmerische Interessen gezogen wurden. Die 
von Arbeitskraften auf bestimmte und 

und F,,-,,,,-,,,,,,v'.HU 

dann wenn sie mit den del' Unternehmer hin
sichtlich del' Produktivitat der Arbeit und der zu erzielenden Gewinne ver
einbar waren. Auch ist nicht davon daB alleine Manner an 

meinen tiber 
aber Vertreterinnen der 

nach dem Ersten auBerten sich ebenfalls zur 
von Frauen und von Mannern und wurden 

des »V erbands flir 
Im 

Festlegungen auch damit zusammen, daB sie nicht nur HH.uU,vLH, 

sondern eben so Frauen meist als »nattirlich« erschienen (1983, 
",,+,p,j·pn zu Geschlechterfragen kritisieren essentialisti

indem sie die Rolle von sozialen Konstruktionen hervor
heben. Uber der seither ausgiebig betriebenen und anregenden Analyse von 
komplexen Diskursen sollte aber nicht verges sen werden, daB die Mehrzahl 
der Arbeiter und Arbeiterinnen, der Gewerkschaftler und der Vertreterin
nen der Frauenbewegung ihr Leben nicht tiberwiegend dam it 
mtindliche oder schriftliche Stellungnahmen zu in den en sie 
Vorstellungen tiber Manner- und Frauenarbeit entwarfen und verwarfen. 
Mit Bourdieu ist darauf zu insistieren, daB diese und andere soziale Kon
struktionen stets in sozialer Praxis verankert sind, sich also in raumlichen 
Anordnungen, in Korperhaltungen, in Arbeitsroutinen oder alltaglichen 
Verhaltensweisen ausdrticken (Bourdieu 1990). Durch gesellschaftliche 

konnen tradierte Vorstellungen bestatigt und - oder auch 
in Frage werden. Die Arbeiterinnen der Teppichweberei von Phila-

etwa enttauschten urn die J ahrhundertwende gangige 
an weibliche und Duldsamkeit. Als sie von den 
Unternehmern an Maschinenwebsttihlen '-'Hll';~"~vlL' urn den hoch
bezahlten Handwebern Konkurrenz zu ULC'~HvH, Or<HlfllQllf'rrf'n sie sich nach 
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sehen Diskussion hierwlande steht der Terminus H,,~uaLLHIAdlL1C'H" geraclez! 

Wahrend dieser einen ProzeB be
der individuellen 

del mache neue und 
auch herki:immliche Qualifikationen obsolet. 
Je nach wird nnlr;rn;cti 

gischen Veranderung wuchsen die 
beitenden Hartmann 1985), oder aber duster 

und 

aber 

wiirde die U<l.1.Hll'..aC1VH der Masse ge-
gentiberstehen einen vgl. Kern/Schumann Diese 
dichotomische Sichtweise ist verschiedentlich als M1l1[J'HU"C' kritisiert 
worden (z.B. Dorr/Naschold 1983; Schmiede/von Greiff ohne daB 
die Rtickfiihrung von Qualifikationsanforderungen auf die sachlichen 
Zwange des Arbeitsprozesses in Frage worden ware. 
Aus diesem wird die Aufgabe des Staates 
den Anbietern und Anbieterinnen von Arbeitskraft fUr ein 
profil zu sorgen, das den Qualifikationsanforderungen des 
HR}~lJl\"HM weitgehend kongruent ist. Diese verdankt sich wm 
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